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Elektronische Informationsdienste
im Bildungswesen

Eine Einfiihrung

Am 17. und 18. November 1994 fand an der Humboldt-Universitat zu Berlin
und am Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung die zweite Fachtagung
der Gesellschaft Information Bildung (GIB) statt. Nachdem ein Jahr zuvor die
GIB auf ihrer ersten Fachtagung in Frankfurt am Main eine generelle Stand-
ortbestimmung der Bildungsdokumentation in Deutschland vorgenommen
hatte,I war das Ziel der zweiten Fachtagung, die Nutzung elektronischer
Dienste fur Padagogik, Erziehungswissenschaft und Bibliotheken vorzustel-
len, zu diskutieren und Konsequenzen fur die Bildungsdokumentation zu zie-
hen.

Unter den fast 100 Teilnehrnem der Berliner Tagung waren Hersteller von
Fachinformationen (Dokumentare, Verleger, Medienspezialisten), Informati-
onsvermittler (Bibliothekare) sowie Erziehungs- und Bibliothekswissen-
schaftler. Dies entspricht den Zielen der 1991 gegrUndeten GIB, Anbieter und
Nutzer von Information im Bildungsbereich zusarnmenzubringen.

Das gewahlte Tagungsthema zeichnet sich durch hohe Aktualittit, nicht ge-
ringe Brisanz und crhebliche Konsequenzen Mr die Zukunft der Bildungsdo-
kumentation und ihrer Berufe aus. Ein hochentwickeltes Land wie Deutsch-
land ist auf ein funktionierendes Bildungssystem angewiesen, das seinen Ab-
solventen die fur die Zukunft notigen Qualifikationen vermitteln kann. Fur
Bildung stehen aber zuhehmend weniger Ressourcen zur Vertligung, dabei
steigen die Kosten fur traditionelle Bildungsmedien, BOcher und Zeitschrif-
ten. Doch entwickelt die Informationsgesellschaft auch MOglichkeiten der
kostengOnstipen llerstellung, Verarbeitung, Verbreitung und Nutzung von In-
fonitationen, die es dem Wissenschaftler, dem Bildungsadministrator, dem
Lehrer oder dem Ausbilder ermoglichen, von seinem Arbeitsplatz aus t1ber

I Diese Tagung 1st dokumentiert in der Schrillenreihe der (1111. Rd. 1: P. Diepold
D. Rusch-Feja (11rsg.): 13ildungsdokumentation Ileute. Fachinformation Cur Wis-
senschatl und Praxis. Berlin 1994.
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2 Einfiihrung

den vernetzten Computer nicht nur auf elektronische Kataloge, Datenbanken
und Volltexte direkt zuzugreifen, sondern selbst Informationen anzubieten.

Das bleibt nicht ohne Konsequenzen fur traditionelle Arbeit. Unter dem
Aspekt weltweiter Vernetzung verwischen sich die Funktionen des Bibliothe-
kars und des Dokumentars ebenso wie die des Wissenschaftlers und des Ver-
legers.

Internet, Online Public Access Catalogs, CD-ROM-Recherchen am Arbeits-
platz, virtuelle Bibliotheken oder Electronic Publishing sind einige der
Sehlagworte, die diese Entwicklung thematisieren. Zu den ungelosten Proble-
men elektronischer Informationsdienste gehoren Themen wie Korrektheit und
Authentizitat von Informationen, das Recht auf Verschliisselung von person-
lichen Informationen gegeniiber dem Versuch staatlicher Kontrolle, Da-
tenschutz und Datensicherheit, neue MOglichkeiten der Indexierung, Qualitat
der ErschlieBung, Copyright, Kosten schneller Dokumentenlieferung u. a. m.

Auf der Tagung wurden Pilotprojekte und Innovationen prasentiert, Versuche
zur Prazisierung und Kategorisierung von Qualitatsmerkmalen vorgestelit
sowie Diskussionen Ober Kosten, Zweck und Nutzungen gertIhrt. Sie sind auf
den folgenden Seiten dokumentiert.

Wahrend des Rahmenprogramms bestand die Mdglichkeit, die Bibliotheken,
CD-ROM-Netze, Volltextdatenbanken und Informationsdienste der v.!ran-
staltenden Berliner lnstitutionen praktisch kennzulernen.

Die GIB dankt der Humboldt-Universitat, der Bibliothek Fur Bildungsge-
schichtliche Forschung und dem Max-Planck-Institut fur Bildungsforschung
fur ihre Gastfreundlichkeit und deren Mitarbeitern fur tatkraftige Unter-
stiitzung bei der DurchfiThrung der Fachtagung. Wir danken den Autoren und
den Berichterstattern fair die zusatzliche Arbeit, die sic sich mit der Veroffent-
lichung ihrer Beitrage unterzogen haben, und Barbel Backer von der Abtei-
lung Padagogik und Informatik der Humboldt-Universitat fur das Lesen der
Korrekturen und die Herstellung der Druckvorlage.

Berlin, nu Mai 1995

Peter Diepold Diann Rusch-rtja



Elektronische Informationsdienste in Schulen

Wolfgang Meyer

Deutschland hat auf dem Gebiet der schulischen Nutzung elektronischer
Netzwerke im Vergleich zu anderen Industrielandern einen deutlichen Nach-
holbedarf. Wdhrend in Grol3britannien ca. 4000 Schulen allein das von BT
(British Telecom) betriebene Schulnetzwerk CAMPUS 2000 nutzen, 1st in
Deutschland die Zahl der vernetzten Schulen noch im Bereich der Hunderter.

Computer- und Telekommunikationsnetze stellen heute unabhangig von Ent-
fernungen und lokalen Rahmenbedingungen Bildungsangebote bereit und
vernetzen Lerngruppen. Mailbox-Systeme bieten die schnelle Ubermittlung
von Text-, Bild-, Ton- und Video- und Programmdateien sowie den Zugang
zu Computer-Konferenzen und Datenbanken.

1 Elektronische Post

Elektronische Post erlaubt es, papierlos Briefe, Aufzeichnungen, Informatio-
nen zu versenden. Die Texte entstehen auf einem Computer und erreichen den
Empfiinger fiber das Tclefonnetz. Zwischenstation 1st ein Mailbox-Rechner.
Email ist schnell. Sobald cin elektronischer Brief fertiggestellt 1st, kann er ab-
geschickt und Augenblicke bis wenige Stunden sptiter von seinem Empranger
gelesen werden. Elektronische Post kann zu jeder Tages- oder Nachtzeit abge-
schickt bzw. empfangen werden, unabhangig von internationalen Zeitzonen.
Der Zugang zu einem Mailbox-System kann Ober jeden Telefonanschlul3
erfolgen. Professionelle Systeme sind zuverltissig. Auf Wunsch erhn der Ab-
sender automatisch cine Empfangsbesttitigung und weiB damit genau, oh und
wann sein Brief gelesen wurde. Verteilerlisten erleichtern die Handhabung
von "Massensendungen": Wenn die Namen und Kennungcn der Adressaten
hekanni sind, kann eine Mitteilung gleichzeitig an eine Gruppe von Emptlin-
gern geschickt werden. Der zuslitzliche Zeitaufwand hetrttgt nur Sekunden,
wcnn der Brief statt an einen an hundert Empffinger geschickt wird.
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4 11/olfgang Meyer

lm Schuljahr 1991/92 konnten uber 100 Schulen in verschiedenen Bundes-
landem das britische Schulnetz CAMPUS 2000 emroben. Sie kommunizier-
ten tiberwiegend mit britischen, aber auch mit skandinavischen, australischen,
amerikanischen und kanadischen Partnern. Vie le beteiligten sich an Pro-
jekten, Oberwiegend im Bereich des Fremdsprachenunterrichts.

Es hat sich gezeigt, daI3 die als elektronische Post in Projekten ausgetauschten
Daten - Arbeitsberichte, Referate, landeskundliche Informationen, personli-
che Mitteilungen und Rilckfragen - eine Bereicherung des Unterrichts sind.
Sie unterscheiden sich nicht nur durch die Aktualitat von didaktisch aufbe-
reiteten Lehrbuchtexten, sondern vor allem durch Authentizitat.

"The notion of students being the providers, as well as the consumers,
of information available online is ail important one for citizens of the
Information Age." I

* * ****** CAMPUS GOLD
* * *********
* * ****** Main Menu

* **
*

-1> Electronic mail
<2> Databases
<3> Caucus Conferencing
<4> File transfer
<5> Noticeboard

6> Enquire (Directory of users)
<7> Premium services (eg ECCTIS, DIALOG)
<-8 - Information & support

9 Update of latest Campus news

Bild 1: CAMPUS 2000 Main Menus

2 Computer Conferencing

Computer- Konferenzcn sind orts- und zeitunabhiingige Diskussionsforen. Die
Teilnehmer treffen sich nicht personlich. Diskussionsbeitrdge konnen als
elektronische Post von jedem Ort und zu jeder Zeit geliefert werden. Jeder

I Judy I lards: Making the I lypertext I lappen, in: The Computing Teacher Decent-
her/January I 99.1,9S S 16-41 (Email: Thharris'a tenet.edu)



Elektronische Informationsdienste in Schulen 5

Teilnehmer kann sich einen Uberblick uber den gesamten Diskussionsstand
verschaffen. Die Konferenz ist dabei das kollektive Gedachtnis der Gruppe.

Computer Conferencing wird seit vielen Jahren genutzt. 1m RAPPI-Projekt
(Reseau d'ateliers peclagogique pilote) experimentierten bereits 1985 ca. 50
Schulen aus Kanada, Frankreich, ltalien und GroBbritannien mit dem neuen
Medium.2

Das wichtigste Kriterium zur Unterscheidung von Konferenzen ist die Rege-
lung der Zugangsberechtigung:

- Offene Konferenzen konnen von alien Teilnehmcm eines Netzwerkes ge-
nutzt werden;

- geschlossene Konferenzen sind einem eingeschrankten Teilnehmerkreis
vorbehalten;

- in anonymen Konferenzen ist nicht erkennbar, von wem einzelne Beitrage
stammen. Sie erfreuen sich als neue Spielart des betrieblichen Vorschlags-
we ,ens in den USA grol3er Beliebtheit.

.nwendungsmoglichkeiten fur Computer-Konferenzen im schulischen Kon-
text:

- Austausch von Informationen und Erfahrungen, insbesondere im Rahmen
von Projekten:

- Ausarbeitung von Berichten, Materialien etc. durch eine Gruppe von Men-
schen, die an verschiedenen Orten wohnen;

- !Coordination von Projekten auf nationaler und internationaler Ebene;
- interaktive Durchrtihrung von Fernkursen: die Teilnehmer haben Kontakt

zu alien anderen Kursteilnehmern und zum Tutor.

Beispiel: World Tour

1992 wurde das Projekt World Tour als CAUCUS-Konferenz durchgerihrt.
100 Klassen gingen auf eine virtuelle Weltreise und besuchten ihrc
ler in zwalf ausgewahlten Schulen in GroBbritannien, Irland, USA, Austra-
lien, Japan, 13elgien, RuBland, Schweden und Ostfriesland. Fib- jeweils eine
Woche war eine der zwolf Schulen Gastgebcr fur die Weltreisenden. mul3te
fir einen angenchmen "Aufenthalt" der Gliste sorgen und deren Infor-
rnationsbed0rfnis als virtuelle Touristcn bcfriedigen. Die Norder Schillerin-
nen und Schiller sehrieben zunachst eine Kurzinformation Ober die Stadt. Es
folgten Beschreibungen ostfriesischer Sitten und Gebratiche, des lokalen
Freizeitangebotes und der Anreise vom nachsten Flughafen.

2 Vgl. Maria Cioni & Associates Inc.: An Evaluation Report of the BAIT'! Project.
Canadian Departmetu ()I' Communication, 1986. Einen guten lberblick bidet
A.R.Kave (11rsg): Collaborative 1A:timing through Computer Conferencing. The
Najadcil Papers lierlinilleidelberg (Springer), 1992.



6 IV /olfgang Akver

3 On-Line-Datenbanken

Wir unterscheiden zwischen Datenbanken fur Schulen, die im Kontext von
Modellvorhaben oder durch Unterstutzung aufgeschlossener Schulbehorden
und Universitaten angeboten werden. und kommerziellen Datenbanken. deren
Nutzung im Unterricht sinnvoll erscheint.

3.1 Von Schulen und fOr Schulen
entwickelte Datenbanken

Das gemeinsame Problem aller bisherigen Versuche auf diesem Gebiet ist das
der kritischen Masse. Dies betrifft sowohl den Umfang des zusammengetra-
genen Materials als auch der aktiven Nutzer. Statt eine Reihe erfolgloser Be-
muhungen aufzuzahlen, beschranken wir uns auf ein herausragendes Beispiel,
die Hampshire Database bei CAMPUS 2000.

In den kommenden Jahren wird auch fill- deutsche Schulen das INTERNETan
Bedeutung gewinnen. Zur Zeit ist ein vollwertiger INTERNET-Zugang fur
deutsche Schulen, der fiber den Austausch von elektronischer Post und das
Abonnieren von Foren hinausgeht, mit zu hohen Kosten verbunden.

3.1.1 Hampshire Local Database

IIAMPSIIIRE EDUCATION CANIPI1S 2000
LOCAL DATABASE

I Database I lelp / Commands
2 Geography GCSE Pupils' Work
3 IT Register - Support Team
4 rurrIAT NEWS in text fbnnat
5 Manvell Zoo Database
6 Micronews (hack numbers)
7 Sollvx are Re iews
8 School Library Database
9 Intercultural Education

11 Modem Language Database
12 COMMS - Communications
13 Needs of the Future Group
14 IT INSET Course Details
IS News in German t SKY
16 Flexible Learning
17 Contact S, stem Manager
18 Italia Novanta
10 Places to Visit in Ilampshire

12



Elektromsche Informattonschenste rn Schulen 7

Die interessanteste Abteilung verbirgt sich hinter dem Mentipunkt 4. Hier
konnen aktuelle Nachrichten des Tages abgerufen werden. Es sind taglich
mehrseitige Meldungen, die aus dem britischen Videotext, dem franzosischen
Minitel und neuerdings auch aus dem deutschen Fernsehen stammen. Wer
diese Meldungen taglich abruft und auf der Festplatte ablegt, hat in kurzer
Zeit einen Fundus von Texten, der als Mini-Datenbank genutzt werden kann.
Die Suchfunktion der Textverarbeitung kann eingesetzt werden, urn Namen
oder Begriffe aufzufinden.

3.2 Unterrichtsrelevante kommerzielle Datenbanken

Der Modellversuch MODIS in Nordrhein-Westfalen hat gezeigt, daft Presse-
archive in besonderer Weise als Informationsquelle fur die Arbeit in unter-
schiedlichen Fachern geeignet sind, wobei auf erglinzende Recherchen in
Fachdatenbanken weitgehend verzichtet werden kann.

Die Gebilhrenstruktur der kommerziellen Dienste halt in der Regel schulische
Nutzer fern. Eine Reihe von Datenbanken ist fur Schulen schlicht zu teuer.
Die Verlagsgruppe I landelsblatt bietet Ober Datex-J rund zwanzig Presseda-
tenbanken an, darunter AFP, Berliner Zeitung, Der Tagesspiegel, Handels-
blau, Siiddeutsche Zeitung und Wirtschaftswoche. Die AnschaltgebUhr be-
tragt DM 36,00 pro Stunde und im Schnitt DM 3,50 pro Dokument. Bei der
geringen Geschwindigkeit von Datex-J laufen bei ernsthaller Nutzung schnell
hohe Gebuhren auf.

3.2.1 PROFILE EDUCATION

Die deutschen Datenbankanbieter offerieren bisher keine Sonderkonditionen
fiir Schulen. In GroBbritannien und den USA ist die I3ereitschaft der kom-
merziellert Anbieter, Schulen die Benutzung ihrer I)ienste zu finanzierbaren
Preisen zu ermoglichen, deutlich grOBer.

CAMPUS 2000 zum Beispiel hat cin Gateway zu PROFILE EDUCATION
mit Financial Times, Times & Sunday Times, Guardian, Daily Telegraph. In-
dependent, New Scientist und Today. Die Bestande reichen bis in die Mittc
der achtziger Jahre zurUck. Recherchen sind schnell und konnen auch in melt-
rum leitungen gleichzeitig durchgefuhrt werden. Die Kosten Iicgcn bei
knapp DM 90,00 pro Stunde. Zusatzliche Kosten fir Recherchen und ange-
zeigte Dokumente entstehen nicht.



8 Wolfgang Meyer

3.2.2 Das Bildungsangebot von Dialog

DIALOG CLASSMATE 1st eine Auswahl von 85 aus dem von DIALOG In-
formation Services angebotenen 450 Datenbanken von einem der grof3ten
amerikanischen Datenbankanbieter. Bildungseinrichtungen konnen CLASS-
MATE zu einem Bruchteil des Preises fur kommerzielle Kunden nutzen.
CAMPUS berechnet einen Aufpreis von ca. DM 36 pro Stunde. Das Angebot
reicht von Agriculture bis Travel und deckt viele Bereiche ab, die flir Schule
und Ausbildung von Interesse sind. Der weniger geubte Benutzer kann sich
Ober Menus fiihren lassen; der Profi kommt mit direkten Befehlen schneller
zum Ziel. Das Menu zeigt die thematische Gliederung der Datenbanken:

I Agriculture & Nutrition 8 Law & Government
2 Bibliography-Books & Monographs 9 Medicine. Biosciencc.,
3 Business IntOrmation 10 News & Current Affairs
4 Chemistry 11 Popular Information
5 Computers & Electronics 12 Science & Technology
6 Directories & Reference 13 Social Sciences Ilumanities
7 Education 14 Official Airline Guide

Das Untermeni1 News & Current Affairs 111f3t erkennen, welche riesigen Text-
bestande durchsucht werden konnen:

News & Current Affairs
U.S. Regional Newspapers (Full Text)

1 Boston Globe
2 Chicago Tribune
3 Los Angeles Times
4 Philadelphia Inquirer
5 San Francisco Chronicle
6 San Jose Mercury News
7 Washington Post Online

Newspapers (Abstracts & Summaries)
8 National Newspaper Index (tm)
9 Ncwsearch
10 USA Today Decision line

Financial News (Abstracts & Summarics)
11 Standard & Poor's News 7/85 - present
12 Standard & Poor's News 6/79 - 6/85
13 Canadian Business & Current Affairs

Current Affairs (Abstracts & Summaries)
14 Facts on File
15 Current Digest of the Soviet Press
16 Magazine Index (tm)
17 Canadian Business & Current Affairs

14



Elektronische lnformationsdienste in Schulen 9

Newswires (Full Text)
18 UPI News (most current 6 months)
19 UPI News (1983 forward)

Deutsche Schulen konnen DIALOG Classmate zu einem gt1nstigen Preis
auch direkt abonnieren. Der Zugang erfolgt ilber das Datennetz GNS Tymnet,
das in Deutschland eine Reihe von Einwahlknoten unterhalt. EinschlieBlich
der Netzwerkgebuhren kostet eine Stunde Datenbankrecherche 15 USD.

Handbticher, Arbeitsbilcher, Lehrerhandbticher und eine Videokassette mit
einem "Qick-Start" Selbstlernprogramm erleichtern die Durchflihrung eines
Unterrichtsprojekts Datenbankrecherche.3

3.2.3 CompuServe

CompuServe 1st ein rasch wachsender aineriknischer Online-Dienst mit rund
2,5 Ivlio Teilnehmern. Er bietet elektronische Post und eine groBe Anzahl von
Foren und kommerziellen lnformationsdiensten, insgesamt etwa 2000 Daten-
banken. 700 Fachpublikationen und Zeitschriften liegen im Volltext vor. dar-
unter Daily Telegraph, Financial Times, Observer, Economist, European,
Washington Post. Durch die 10 Knotenrechner in Deutschland sind die Ko-
sten ilk die Basisdienste moderat; die Monatsrechnung des Autors (fur Email
und die gelegentliche Nutzung von Foren) liegt bei etwa 15 Mark.

Ein fur Schulen sicher interessanter Ort im CompuServe Cyberspace ist das
SPIEGEI,-Forum, das nach seiner Einflihrung im Frtlhjahr 1994 bis zum
Ende des Jahres fiber 20.000 Datenreisende aufgesucht haben. Es enthalt
ausgewahlte Artikel, Grafiken und Fotos. Die verantwortlichen Redakteure
schatzen die Mogi ichkeit der direkten Diskussion mit den Lesern.

Am 20.12.1994 stellte sich der Sachsische Ministerprasident als erster deut-
scher Politiker den Fragen der Teilnehmer einer Online-Konferenz im SPIE-
GEL-Forum. Das Wall Street Journal Europe berichtete am 22.12.94 unter
folgender Uberschri ft:

Meeting in Cyberspace Helps Germans Edge Onto the Infobahn
Governor of Saxony Fields Questions, Gets a Lesson On Baud and
Megabyte
the 64-year-old governor of the eastern German state of Saxony is no
Al Gore, the U.S. vice president who has claimed a front scat in the
bandwagon rolling down the infobahn. Techno-novice though he is,

3 Kontakt: Data-Star DIALOG Europe. Ostbahnholstratie 13. 60314 Fankfun am
Mum, Tel. 069-444063 Fax 069-442084. (iNS Tymnet, BT Deutschland OW I.
1,schbornaS, Tel. (06196) 96040



10 Wolfgang Meyer

however, Mr. Biedenkopf is believed to be the Continent's first lea-
ding politician to field inquiries from the public in a town-mee-
ting in cyberspace.4

Auf die Frage, ob Schulen einen kostenlosen Zugang zum Internet erhalten
konnten, antwortete Biedenkopf: "Soweit der Zugang zu Internet fur den
Schulunterricht notwendig ist, muB ihn der Staat als Schultrager auch finan-
zieren." Und an anderer Stelle: "Das mOssen die Padagogen entscheiden. Fur
den Zugang zum Internet gilt nichts wesentlich anderes als fur Experimente
im Chemieunterricht oder fur Expeditionen im Geographieunterricht."

Das vollstandige Protokoll der Online-Konferenz, in die sich Ober 500 Corn-
puServe-Nutzer eingeschaltet hatten, kann aus dem SPIEGEL-Forum geladen
werden.

Andere Foren enthalten deutsche, amerikanische, britische und franzosische
Nachrichten, das Wetter, Filmkritikm, usw.

CNNFORUM CNN-Nachrichten
APO Associated Press
OLT On-Line Today
USNEWS Nachrichten
APFRANCE franzosische Nachrichten
DPANEWS Deutsche Presseagentur
WEATHER Weltweites Wetter mit aktuellen Satellitenbildern
EBERT Eberts's Movie Guide: Filmkritiken
EDFORUM Education

Ein Gateway zum Internet crmoglicht seit einigen Monaten den Zugang zu
den USENET-Newsgroups des Internet.

3.2.4 ECHO - European Commission Host Organisation

ECHO ist eine nichtkommerzielle Organisation, die Datenbanken in alien
Amtssprachen der Europaischen Union anbietet. Die Aufgaben von Echo
sind, (Aber Informationsdienste in der EU zu informieren und Benutzer durch
An leitung, Ausbildung und die Bereitstellung von Dokumentationsmaterial
zu unterstiltzen. Die mcistcn Echo-Datenbanken sind kostenlos,

4 ()odic: SPIECiF.1,-Forum, CompuServe
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Sie lassen sich in vier Hauptkategorien einteilen:

- Benutzerhilfe: Datenbanken, Hosts, Produzenten und Informationsvermitt-
ler in Europa

- Gemeinschaftsforschung: Gemeinschaftsprogramme fttr wissenschaftliche
und technische Forschung

- Terminologie: Begriffe und AbkOrzungen in alien Gemeinschaftssprachen
- Wirtschaft: Wechselkurse und Ausschreibungen.

Dazu kommen Ubungsdatenbanken, zuganglich Ober Datex-J, Datex-P oder
eine Einwahlnummer in Luxemburg.5

4 Das Internet

Ober das Netz ist in den letzten Monaten auch in Tageszeitungen und Nach-
richtenmagazinen soviel geschrieben worden, daB wir uns Kier auf schuiische
NutzungsmOglichkeiten beschranken. In der amerikanischen Zeitschrift The
Computing Teacher erscheint seit etwa zwei Jahren die Kolumne Mining the
INTERNET. Hier werden praktische Ratschlage gegeben, mit welcher Soft-
ware unterrichtsrelevante Informationen von welchen Servem geladen wer-
den kOnnen. Speziell auf Schulen zielt eine neue Zeitschrift, Classroom
Connect, die erfolgreiche Beispiele aus der Schulpraxis vorstellt und prakti-
sche Hilfen anbietet. Auch Email-Adressen fur elektronische Schulpartner-
schaften werden vermittelt.6

Neue benutzerfreundliche Software und damit verbunden der Verzicht auf
kryptische Befehle machen das Internet auch ftir Schulen interessant. Ein Teil
des Netzes, das World Wide Web (WWW), wird es auch bei uns innerhalb
weniger Jahre zu ciner unverzichtbaren Ressource Mr die Arbeit in der Schule
machen. Der Hypermedia-Dienst hat enorme Zuwachsraten und ist enorm
ausbaufahig. Texte, Bilder, Audio- oder Videodateien sind im WWW Ober
SchlOsselwOrter (Hyperl inks) miteinander vemetzt, die bei Bedarf eingesehen
oder gehort werden kOnnen. Sie werden einfach dazugeladen. Da sie in der
Regel auch Hypermedia-Dokumente sind, erfolgen von ihnen aus weitere
Verzwcigungen. Das Gute filr den Anwender ist, daB er nicht wissen muB, auf
welchem Rechner sich die aktuelle Datei befindet.

Judi Harris (a. a. 0.) berichtet fiber ein Internet-Projekt der Hillside Elemen-
tary School. Schiller der 6. Klasse hatten den Auftrag, zu verschiedenen The-
men Material 7.11 sammein und diesel als WWW-Seiten aufzubereiten. tinter

5 kontakt: E('110 Customer Service, 13.P. 2373, 1,1023 Luxembourg. Tel. 0130-
823456

6 Fax 001-717-393-5752, Email: conect(a4entworth.com

0-1
i
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ihrer WWW-Homepage7 kann sich jeder Internet-Nutzer die Ergebnisse an-
sehen. Eine Gruppe hat ihre mit MOSAIC in HTML (Hypertext Markup Lan-
guage) Ober Dinosaurier geschriebenen Seiten -nit auf einem Server in
Berkeley gespeicherten Informationen verbunden.

Die Schiller haben hiermit in ihrem Projekt die Arbeitsergebnisse auf eine
bisher nicht mogliche Weise einem weltweiten Publikum zuganglich ge-
macht. Auch Lehrer beginnen, (Aber das WWW ihren Schijlem Informationen
aufzubereiten. Unter ihrer Homepage8 kann das Material abgerufen werden.

Bleibt zu hoffen, daB der Nachfragedruck aus deutschen Schulen so anwachst,
daB Netzwerkanbieter, Kultusbilrokratie und Schultrager zu einer Gesamtlii-
sung Linden, die es den Schulen ermoglicht, sich anzukoppeln. In den skandi-
navischen Landern ist man schon einen groBen Schritt weiter und bietet inter-
essierten Schulen zu erschwinglichen Preisen einen vollen Internet-Zugang.

5 Datenbanken auf CD-ROM

Die hohe Speicherkapazitat der kleinen Silberscheihe ermoglicht es, ganze
Zeitungsjahrgange, 25-bandige Lexika und Worterbiicher und/oder eine Viel-
zahl von Bildem, kurzen Audiosequenzen oder Videoclips darauf unterzu-
bringen. Die Materialkosten sind im Vergleich zum Buchdruck extrem ge-
ring, und mit der Hine der Auflage sinken haufig die Preise in filr die Schule
interessante Regionen. Der Vorteil gegenaber den Online-Diensten ist der
Wegfall von Telekommunikationskosten. Der Nachteil, die geringere Aktua-
litat, ist im Schulbetrieb von geringerer Bedeutung.

Eine Vorreiterrolle bei der Einflihrung von CD-ROM-Applikationen in den
Unterricht spielte wiederum England. Eine Secondary School in England ver-
filgte schon vor einigen Jahren ilber 50 oder mehr Computer, die haufig ver-
netzt sind. Es lag nahe, die Einsatzrnoglichkeiten fur CD-ROM-Datenbanken
in einem groBen vom National Council for Educational Technology (NCET)
koordinierten Modellversuch zu evaluieren.9 Von Dezember 1991 bis Februar
1992 erprobten 30 Grundschulen und 523 Sekundarschulen die neue Tech-
nologic. Zur CD-ROM-Ausstattung gehorten u.a. Grolier Electronic Ency-
clopedia, World Atlas, Library of tlw Future ( eine Sammlung von mehr als
1000 Werken der Weltliteratur), The Times and The Sunday Times, The
Guardian. Bei den Schillern war grol3e Begeisterung festzustellen. Die Schul-
bibliothekare berichteten, daB Schiller, die sonst nie in den Raumen gesehen
wurden, mit den CD-ROM-Datenbanken arbeiteten. Die RtIckmeldungen aus

hitp://hillside.enled.umn.edu/research/papers.html
httlivim,w.itnsa.edu/edu/geophysics

3
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den Schulen waren so positiv, daft das Department for Education fur die Fi-
nanzjahre 1992 und 1993 jeweils 4 Mio. Pfund zur Verftlgung stellte, urn alle
Secondary Schools mit CD-ROM-Laufwerken und Software auszustatten.
1994 folgte ein 4,5 Mio. Pfund Programa, urn 2000 Grundschulen mit
Multimedia-Computern und CD-ROMs zu versorgen. Eine unabhangige
Evaluationsgruppe wahlte 20 Titel nach folgenden Kriterien aus:

Kategorien
- Enzyklopfidien/Nachschlagewerke

- Atlanten und Hihrer
- Worterbiicher
- Literarische Werke
- Zeitungen
- Statistische Daten
- Bibliographien
- sonstiges lJnterrichtsmatcrial

Evaluationskriterien
- Uhercinstimmung mit dem National

Curriculum
- Inhalt und Rcichweitc
- altersbezogene Lesefcrtigkeiten
- Benutzer-Interface, Prasentationsformen
Interaktivitat, Moglichkeiten

- Angcmcssenheit des Zusatzmaterials
- Gesamtqualitat des Titels

Ausgewahlt wurden u.a. Anglo Saxons, Busy Town, Creepy Crawlies, Infor-
mation Finder World Book Encyclopedia, Just Grandma and me, Mammals
Multimedia, Microsoft Dinosaurs, Microsoft Encarta, Microsoft Art Gallery,
Microsoft Musical Instruments, New Kid on the Block. Einige diese Titel sind
hervorragend fur den Einsatz im Englischunterricht oder im bilingualen Fach-
unterricht geeignet. Deutschsprachige CD-ROM-Titel, die im Unterricht ein-
gesetzt werden konnten, sind noch rar oder zu teuer. Folgende Titel kommen
zum Beispiel in Betracht:

Frankfurter Allgemeine Zeitung auf CD-ROM
TAZ auf CD-ROM
Bild der IVissensehali
verschiedene Driden-Worterbticher
Deutsche Klassiker (erscheint im Frahjahr 1995)

Noch werden in Deutschland erst an ganz wenigen Schulen Online- oder CD-
ROM-Datenbanken eingesetzt. Fs bleiht viol zu tun, um hier den Vorsprung
anderer Lander aufzuholen.

9 Konlakt: Milburn !lin Road. Science Park. Coventry CV4 7.13, Tel 0044 -
203 -4 I 6994
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6 Perspektiven

Fur den Unterricht zeichnet sich der Beginn eines Umbruchs ab.

Das traditionelle Lehrwerk wird an Bedeutung verlieren. lnteraktive Multi
media-Lernsysteme, die den Zugriff auf Texte, Bilder, Ton und Filmse-
quenzen ermoglichen, elektronische Post, Datenbanken, Computer-Konfe-
renzen, online-Hypermedia-Datenbanken (WWW) werden zunehmend
wichtiger und eroffnen neue didaktische und raethodische Perspektiven.

- Schuler benutzen "echte" Systeme, wie sie auch in der Arbeitswelt einge-
setzt werden. Sie Uberwinden damit die Isolation des Klassenraumes und
heben die Ktinstlichkeit der Lernsituation auf.

- Internationale Kommunikation und die Teilnahme an internationalen Pro-
jekten ermoglichen die zweckgerichtete Anwendung von Fremdsprachen in
einem realen Kontext.

- Elektronische Post Uberwindet politische und kulturelle Grenzen und er-
moglicht interkulturelles Lemen. Die Schuler entdecken Gemeinsamkeiten,
aber auch kulturelle Unterschiede und lernen, diese zu respektieren.

- Die globalen Herausforderungen Umweltschutz, Klima, Regenwald, Krieg
wurden in einer Reihe von Projekten aufgegriffen. Die Schuler erkennen
gemeinsame Interessen und die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns.

- Der Lernstil andert sich. Lemen wird zunehmend ein kooperativer Prozel3,
sowohl innerhalb der Gruppe / Klasse als auch zwischen elektronisch ver-
netzten Gruppen. Mehr SelbstAndigkeit und die MOglichkeit, Entschei-
dungen zu treffen, fiihren zu mehr VerantwortungsbewuBtsein bei den
Schtilem.

- Aufgaben und Rolle des Lehrers sind neu zu definieren. Die Rollenvorstel-
lung des lehrbuchgesttitzten, omnipotenten Wissensvermittlers ist nicht
mehr zeitgemith. Der Lehrer schafft Rahmenbedingungen und wird zum Be-
rater.

Anschrifi des Verfassers:

Wolfgang Meyer
Olmtihlenweg 2
D-26506 Norden
Tel. (04931) 21 46; Fax: (04931) 16 80 95

100345.2672gCompuServe.com

-41



Peter Diepold

Elektronische Informationsdienste
fur Wissenschaftler

am Beispiel des Internet

Was braucht der Wissenschaftler?

Er muB

- die Ubersicht zum Stand der Forschung in seinem Gebiet behalten, also ins-
besondere fiber neuere Arbeiten informiert werden,

- die neueren Arbeiten selbst, insbesondere Aufsatze und Bileher, moglichst
schnell erhalten,
seine eigenen Konzepte, Fragestellungen und Ergebnisse Offentlich machen
und
sie mit Fachkollegen diskutieren.

Das ist schwierig, denn es gibt zwischen 100.000 und 300.000 Zeitschriften
auf der Welt; das sind 3 bis 10 Millionen Aufsatze im Jahr. Taglich werden
2.000 Bucher vereffentlicht; davon allein ein Drittel auf Englisch, Deutsch
oder Franzosisch (230.000 jahrlich). Taglich produzieren Wissenschaftler
weltweit 7000 Arbeiten. Jahrlich werden 800.000 Patente angemeldet.1 Kann
er diese Informationsflut noch beherrschen, oder gilt: a :!1.irstet nach Wissen,
abcr ertrinkt in Informationen?

Wie ktinnen ihm elektronische Informationsdienste seine Aufgabc er-
leichtern?

Um diese Frage zu beantworten, werde ich im 1. Teil etwas Grundsatzliches
zu elektronischer Information und Kommunikation austllhren, im 2. Teil die
im Internet verft1gbaren Informations- und Kommunikationsdienste far den
Wissenschaftler beschreiben, im 3. Teil die Nutzung an Beispielen aus dem
eigenen Arbeitsbcreich darstellen und im 4. Teil einige Anmerkungen zu den
Moglichkeiten des elektronischen Publizierens machen.

Vgl. vont Kolkc: Online- Datenhanken, Milnehen 1994, 1; 13 . Kurshan:
Creating the Global Classroom for the 21st Century. In: Eric Persson: Net Pcmer.
Resource Guide to Online Computer Services. Lancaster PA, 1993, S. L. A.
Tsantis: Collaborative Networking. An Educator Looks at the New Technologies.
Ebd., S. viii
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1 Elektronische Information und Kommunikation

1.1 Der informationelle "Quantensprung"
des 20. Jahrhunderts

In der Geschichte menschlicher Informationsverarbeitung hat es mehrere
"QuantensprUnge" gegeben, die Information und Kommunikation auf eine
qualitativ neue Stufe gehoben haben.

- Der erste informationelle Quantensprung ist die Entwicklung der Schrift,
genauer: die Erfindung des Alphabets im 2. vorchristlichen Jahrtausend im
semitischen Sprachraum. Er ermoglichte es, sprachliche Informationen
durch nur 22 Zeichen kodierbar zu machen.

- Der zweite ist Gutenbergs Druckpresse zu Beginn der europaischen Neuzeit.
Er errniiglichte die mechanische VervielPdltigung von Wissen.

- Der dritte ist die Informations- und Kommunikationstechnik des 20. Jahr-
hunderts.

Was elektronische Informationsverarbeitung bedeutet, laBt sich an einem
Vergleich zu traditioneller In formationsverarbeitung nachvollziehen.

Verarbeitungsgeschwindigkeit. Ein mit 40 MHz "getakteter" Tischcomputer
kann in einer Sekunde etwa 10 Millionen Befehle ausftihren. Nehmen wir an,
ein Mensch schaffte zwei Befehle in der Sekunde, dann brauchte er dafilr 5
Mio Sekunden, das sind 83.000 Minuten oder 1.400 Stunden oder 36 Ar-
beitswochen. Wozu der Computer eine Sekunde benotigt, braucht ein Mensch
also ein dreiviertel Jahr.

Urn den Inhalt einer CD-ROM mit Volltexten zu indizieren, waren 833
Mannjahre notig; der Computer braucht dazu 20 Minuten.

Speichermoglichkeit. Eine CD, ein inzwischen writverbreitetes Speicherme-
dium fur Bibliographien, Volltexte, Grafiken und Bilddateien, fafit 660 Me-
gabyte an Informationen. Das entspricht dem Inhalt von 45 lfd. Meter Steil-
flache, namlich 1.500 BtIchern. lm Vergleich zum traditionellen Speicherme-
dium, dem Buch, benotigt die CD an Platibedarf, Herstellungskosten, Mate-
rialaufwand weniger als ein Tausendstel. In Verbindung mit der Verarbei-
tungsgeschwindigkeit von Computern ist sie dem Papiermedium millionen-
fach (lberlegen (vgl. Abb. 1: "Technologievergleich CD-ROM Buch").

Wahrend in den vergangenen Jahrhunderten das menschlichc Wissen in 13U-
chern festgehalten und in Bibliotheken gesammelt wurde, wird heute das
Welt-Wissen zusammengefal3t in dcrzeit ca. 6.000 groBen Datenbanken, ist
hervorragend strukturiert und indiziert, so daft beliebig kombinierbare Ab-
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18 Peter Diepold

fragen in Sekundenschnelle die Antworten liefern. Vie le Datenbanken ent-
halten nicht nur die Information Ober Quellen (wie z. B. Literaturda-
tenbanken oder die elektronischen Kataloge der offentlichen Bibliotheken),
sondem die Quelle selbst als sog. Volltext-Datenbanken. Von ihnen kann
man Ausztige als elektronische Kopie auf Diskette, als Fax oder als
"Download" auf den eigenen Rechner erhalten.2

Solche ftir Erziehungswissenschaftler wichtige Datenbanken sind beispiels-
weise:

- die deutsche Nationalbibliographie,
- Dissertation Abstracts,
- Forschungsinformationssystem Sozialwissenschaft (FOR IS),
- Mathematik Didaktik (MATHDI),

aktuelle Umweltdaten der Umweltlandesamter,
- Datenbanken der Presseagenturen (ap, Reuters, dpa),
- Texte der uberregionalen Zeitungen (FAZ, SZ),
- System flit. Information Ober Graue Literatur in Europa (SIGLE),
- Sozialwissenschaftliches Literaturinformationssystem (SOLIS),
- Genios-Wirtschaftsdatenbanken,
- die OPACS ("online public access catalogs") der wissenschaftlichen Biblio-

theken).

Datenverarbeitung. Die fast nicht begreifbare Schnell igkeit des PC macht es
moglich, in riesigen Datenmengen komplexe Suchauftrage sofort - "in Echt-
zeit"- durchzuftihren. In einem Augenblick einer Viertelsekunde - hat der
PC eine Million Befehle abgearbeitet, Hunderte von Seiten Text gelesen,
Textteile miteinander kombiniert, verglichen, bearbeitet, Indices in jeder ge-
wUnschten Reihenfolge mittels Boolscher Operatoren kombiniert und die Er-
gebnisse auf dem Bildschirm ausgegeben, damit man sie auf Papier aus-
drucken oder auf einer Diskette abspeichern kann.

Vernetzung. 1st der Computer mit anderen Computers verbunden, kann er
mit ihnen in Sekundenschnelle Kontakt aufnehmen, deren Speicher und Ver-
arbeitungsfahigkeit nutzen und Daten Ubertragen, Ergebnisse Ubermitteln.
Verbunden mit den in Tausenden von Datenbanken liegenden lnformationen,
wird der Tischcomputer Teil eines weltumspannenden elektronischen "Ge-
hirns" mit millionenfach gesteigerter Gedachtnis- und Denkleistung.

2 Diese Informationen sind als Dienstleistung natUrlich nicht kostcnlos, doch gibt es
Mr den Bildungshereich in der Regel Abschltigc, nicht selten his 90 % des Nor-
tnalpreises (z. B. helm FI7JSTN Karlsruhe, bei dent grol3cn amerikanischen
Datenbankanbieter DIALOG (400 Datenbanken, 300 Mio Dokumente, 1.100 Volk
text-Zeitschritlen: "Dialog Classmate"). Online (direkt) erreichbar sind sic tUr den
Computer des Lchrcrs tcchnisch Ober Modem und TelefonanschluB, organistorisch
Ober Dicnste wie Datex-.1 (Datex 111r Jedermann, das alts 13TX), Ober kommerzielle
Anhieter wie CompuServe oder Ober das Internet.
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Hier liegen die besonderen Moglichkeiten elektronischer Informationsverar-
beitung. Sie sollen im folgenden am Beispiel des im Bereich der Wissen-
schaft weitverbreiteten INTERNET erlautert werden.

1.2 Entstehung und Struktur des Internet3

Die Geburtsstunde des Internet - so ein weiterer Mythos mit einem wahren
Kern - war Ende der 60er Jahre, als das amerikanische Verteidigungs-
ministerium einen Auftrag erteilte, Hochleistungscomputer so zu verbinden,
daB diese Verbindung trotz eines Atomangriffs weiter funktionieren konnte.
Die Losung war so genial wie einfach:

Network. Es wurde ein weitverzweigtes, "vermaschtes" Netz von moglichen
physischen Kommunikationsverbindungen genutzt: Daten- und Telefonlei-
tungen, Funkverkehr, Satellitenverbindungen. Viele Wege ftihren von einem
Computer zum anderen. Solite einer unterbrochen werden, wird eine Umlei-
tung gewahlt.

Protocols. Es wurden verbindliche Vereinbarungen fiber die Kommunikation
zwischer. Computern getroffen. Diese "Protokolle" abstrahieren von der zu-
grundeliegenden Hard- und Software. Das bedeutet: Im Gegensatz zu pro-
prietaren Netzsystemen wie AppleTalk, Novell, Banyan Vines oder Microsoft
konnen PCs, Mac oder Unix-Rechner miteinander kommunizieren. Die Pro-
tokollfamilie des TCP/IP ist quasi die lingua franca des Internet geworden.

Packet switching. Der Datenstrom wird in kleine Pakete aufgekilt, die mit
der Adresse von Absender und Empfanger versehen, unahhangig voneinander
auf den Weg geschickt werden. Wird eines beschadigt oder geht es verloren,
so wird es automatisch erneut ubertragen; es ist nicht nOtig, dal3 die gesamtc
Kommunikation wiederholt wird. Darner hinaus ermoglicht der Paketdienst,
daB Leitungen gleichzeitig von mehreren Benutzem belegt werden konnen.

Name Service. Jeder Rechner hat einen Namen und (tihnlich einer Telefon-
nummer) eine weltweit eindeutige vierteilige numerische Bezeichnung. So
hat z. B. unser Server der Abteilung Padagogik und Intbrmatik der Hum-
boldt-Universitat den Namen "bonsai . educat . hu-berlin.de" bzw.

die Internet-Nummer "141 . 20 . 130 .40"

Systemtheoretisch verbRiffend 1st die Analogic zu naturlichen Systemen. wie
sic in der Biologic vorkommen, z. B. verteilte, ganzheitliche Informationsver-
arbeitung und -speicherung in den neuronalen Netzcn des Gehirns, streng
chaotische Struktur, dezentrale Steuerung durch das Zusammenwirken alter

3 /or Gesehiehie des Internet NT.I. Henry E. !lardy. I he I liston or the Net.
tonce.unliLh.edu Ipublseraphilnidoc/nethist8.tx:.



20 Peter Diepold

Teile, groBe Flexibilitat, Fahigkeit, sich neuen Erfordernissen schnell und
ohne St6rung anzupassen, passive und aktive Mitwirkung alter daran beteilig-
ter Komponenten.

Bereits 1972 wurde dieses militarische ARPANET4 freigegeben und entwik-
kelte sich zu einem Forschungsnetz, dem Internet. Zunachst nur von wenigen
Insidem in Universitaten und Forschungsinstituten genutzt, hat es sich in den
letzten Jahren bei exponentiellem Wachstum zu einem weltumspannenden
Kommunikationsnetz entwickelt. Seit wenigen Jahm; ist dieses Netz auch
deutschen Wissenschaftlerr zuganglich, nachdem der Verein Deutsches For-
schungsnetz zunachst lange die Protokolle der 0S15 favorisiert hatte.

In USA wurde die Entwicklung des Internet durch eine offensive Bildungs-
und Forschungspolitik gestfitzt. So finanziert die National Science Founda-
tion den AnschluB einer Univeisitat an das Internet nur, wenn die Hochschule
auch alle Arbeitsplatze und studentischen Computer-Raume lokal vernetzt
und mit dem Internet verbindet. Die Regierung Clinton hat Ende 1993 ein
Funf- Punkte Programm vorgelegt, das u. a. den freien Zugang zum Netz ftir
alle Burger unter dem Postulat von freiem Wettbewerb und Flexibilitat vor-
sieht.

Derzeit sind im Internet scharzungsweise 30 Millionen Computer in alien
Kontinenten und in mehr als 50 Landern weltweit verbunden. Andere Netze,
wie EARN, BITNET, CompuServe, Fidonet oder News Net, haben sog.
"Gateways", fiber die sie mit dem Internet in Verbindung treten und einige
Dienste nutzen. "Peer-to-peer-communication" ist moglich, "jeder Benutzer
des Netzes", so Vizeprasident Al Gore, "kann sowohl Konsument als auch
Produzent von Information sein".6

Fur den Zugang zum Internet mieten die Hochschulen i. d. R. eine Stand lei-
tung vom Verein Deutsches Forschungsnetz. Die Gebuhren dank sind in
Deutschland wegen des Monopols der Deutschen Telekom auBerordelitlich
hoch; sie beginnen bei DM 25.000 und gehen bis Ober DM 400.000 im Jahr.
Uber die Universitatsrechenzentren erhalten dann die Mitglieder der Uni-
versitat - Dozenten, Mitarbeiter, Studenten - auf Antrag kostenlosen Zugang
zum Internet.

Ft 1r private Nutzer7 vermitteln zwei Vereine ihren Mitgliedern den Internet-
Zugang zu modcraten Prcisen, die sich nach dem Umfang an Diensten und

4 Advanced Research Projects Agency Net
5 Open Systems Interconnections

EFFector Online, vol. 6, no. 8, 12/28/1993
7 113M, Microsoft und Apple hieten in 'ISA iniwischen heim Kalil Owes jewLiligen

Betriebssystems Internet-Zugiinge als Gutschein mit 30 Tagen Probe fiber eigene
Zugangspunkte (points of presence) an.
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dem Volumen orientieren.8 Neuerdings drangen auch kommerzielle Anbieter
in das Geschaft und verandern damit den Charakter des Internet als eines
W issenschaftsnetzes.

Technisch kann der Internet Zugang auf zwei Weisen verwirklicht werden:
(1) Der Arbeitsplatz-PC ist fest per Standleitung eines loka;en Netzes mit
dem Rwhenzentrum verbunden; oder (2) der Computer 1st an einen Modem
angeschlossen, mit dessen Hilfe man sich fiber eine Telefonverbindung - vom
Arbeitsplatz, von zu Hause, von unterwegs in das Rechenzentrum einwahlt.

Mit dem Internet kann nun der Wissenschaftler auf die elektronischen Spei-
cher von Millionen Computers, geflillt mit dem Wissen der Welt, zugreifen,
die (oben beschriet me) immense Rechnerleistung nutzen und mit anderen
Wissenschaftlem in Kontakt treten. Welcher Dienste er sich dabei bedient,
werde ich im folgenden zweiten Teil erlautern.

2 Informationsdienste fur den Wissenschaftler

2.1 TELNET

Mit dem Befehl "Telnet", gefolgt von der vierteiligen Rechnernummer,
nehme ich Kontakt zu einem externen Rechner auf. Uber das Internet sind die
Bibliotheken der Welt mit ihren bibliographischen Hilfsmitteln en-eichbar,
Katalogen, I3ibliographien, CD-ROMS, sei es die nachste Universitatsbi-
bliothek oder die Library of Congress, der Welt grof3te Bibliothek. Der Zu-
gang 1st Offentlich und frei.

So 'carmen Wissenschaftler folgende Dienste benuizen:

die elektronischen Kataloge (OPAC)9, Ober die nicht nur die Bestande der
offentlichen Bibliotheken abgefragt, sondern auch Buchbestellungen aufge-
gehen werden konnten,

- das deutsche Verzeichnis lieferbarer Bucher oder das englische books in
print,

- Datenbanken wie die Deutsche Bibliothek oder andere Nationalbibliogra-
phien,

- bibliographische Datenbanken wic SOLIS") oder ERIC", die fiber die
Literaturnennung hinaus Schlagworte und Referate (Abstracts) enthalten.

Es sind dies Individual Network c.V. (IN), Scheideweg 65, 26121 Oldenburg so-
wie subNetz. c.V., (ierwigstr. 5, 76131 Karlsruhe. Zu Einzelheiten vgl. V. I leinau;
I I. Schlichting: "Private Zugunge zum Internet", in et (199411. 7, S. 245-248.

9 Online Public Access Catalogue
Sozialwissenschalllichesl,iteratursuchsystem
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Mit Hilfe von Telnet haben wir im letzten Jahr an meinem Lehrstuhl inzwi-
schen eine fast 7.000 Nachweise umfassende Bibliographie zum Themenge-
biet "Padagogik und Informatik" aufgebaut: Es wurde in verschiedenen Da-
tenbanken recherchiert, die Ergebnisse elektronisch in den eigenen Computer
gebracht und von dort mit einem Umsetzungsprogramm12 in unser eigenes
Format ilberfilhrt, mit dem wir unter LIDOS arbeiten. Das hat uns Hunderte
von Arbeitsstunden Mr die Datenaufnahme von Literaturnachweisen erspart.
Aus dieser eigenen Datenbank haben wir Bann auch gleich die Bestellungen
far die neu aufzubauende Bibliothek der Abteilung ausgedruckt.13

2.2 FTP

Bibliotheksdatenbanken sind nur ein Beispiel far die Datenbanken, die das
Internet bereithalt. Die Zahl der erreichbaren Datenbestande geht in die Le-
gion - seien es die Satelliten-Wetterkarten, die Datenbanken der Genome oder
Tausende Programme fur DOS und Windows, fur UNIX oder OS/2, ftir Ma-
cintosh, Atari oder Amiga. Es gibt kaum ein Problem, fur das nicht irgendwo
eine Ltisung existiert, die man - im Wissenschaftsbetrieb des Internet die Re-
gel - kostenlos erhalten kann.

Ahnliches gilt fur Volltcxte. Das Projekt GUTENBERG der University of Il-
linois hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, 10.000 Titel der Weitliteratur elek-
tronisch aufzunehmen und im Internet bereitzuhalten. Das Projekt DANTE an
der Dartmouth University hat den italienischen Text der Gott lichen Komodie
und wissenschaftlichen Apparat der Sekundarliteratur aus mehreren Jahr-
hunderten aufgenommen.

Von der mit 16 Mio BtIchern groBten Bibliothek der Welt, der Library of
Congress, war im SPIEGEL14 kurzlich zu lesen, daft ihre Bestande nach und
nach als Volltexte verftlgbar gemacht werden sollen; bis zum Jahr 2000 sol-
len 5 Mio Dokumentationseinheiten elektronisch als Volltextc abrufbar sein.

11 Educational Resources Information Center
12 I lillsprogramm "Download" des von der Doris Land Software vertriebenen Lite-

raturverwaltungsprogramms LIDOS
13 Unser Vorgehen - von der elcktronischen Recherche his zur flherftihrung der Er-

gebnisse in das eigene Literaturverwaltungsprogramm - haben wir auf einem
Workshop der GIB im Mai 1994 in Berlin vorgestellt.

14 DER SPIEGEL 43/1994, S. 240-243
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2.3 E-Mail

Electronic-Mail. Ober das Netz ist die schnelle Kommunikaiion mit anderen
Wissenschaftlem moglich, wo immer sie sich auf der Welt befinden. Das ist
hilfreich, wenn man z. B. langere Texte gemeinsam verfassen oder heraus-
geben mochte. Anders als beim Fax brauchen die empfangenen Texte nicht
noch einmal eingetippt werden; Korrekturen konnen am Computer vor-
genommen und der Text kann sogleich wieder zuruckgeschickt werden - ein
groBer Vorteil, wenn Termine anstehen und man Druckfehler vermeiden
mochte.

Die Entwicklung geht jetzt in Richtung auf Multimedia-Mail, die nicht nur
Texte, sondern auch Tabeilen, Zeichnungen, Bilder, Videos oder Tondateien
ubertragen kann.

2.4 Diskussionsforen und E-Mail-Listen

Wahrend E-Mail als private Post zwischen Einzelnen verstanden werden
kann, gibt es E-Mail-Listen und Diskussionsforen, in denen die Beitrage der
Absender offentlich gemacht sind. Internet bietet derzeit mehr als 6000
thematische Diskussionsforen und Hunderte von E-Mail-Listen an, die
Wissenschaftler kostenlos abonnieren konnen. Zu den fur Erzie-
hungswissenschaftler interessanten gel-Loren beispielsweise:

- European Association for Research in Learning and Instruction
- Adult Education Network
- Alternative Approaches to Learning
- American Educational Research Association
- Curriculum Development Issues
- Educational Policy Analysis Archives
- Education Research List
- The Science of Education
- Swedish Initiative for Research in Education
- Society of Teaching and Learning in Higher Education
- Education for talented and gifted students
- Education Research List

Dabei spielcn Fragen an die Kollegen oder Hilferufe eine nicht unbetriichtli-
che Rolle: Eine neuc Problemstellung, eine Sachfrage, Aufforderung zur Be-
teiligung an einem gemeinsamen Projekt, Stellenangebote und -suche werden
in der Regel schnell beantwortet, spricht man in einem Forum doch die ge-
sammelte Expertise von Kollegen in Europa und Ubersec an.
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2.5 Elektronische Zeitschriften

Die meisten Diskussionsforen sind frei, manche werden moderiert. Flier deu-
tet sich schon der Ubergang zu den neuen elektronischen Zeitschriften an.
Mit der internationalen Seriennummer (ISSN) versehen und von Fachkolle-
gen redigiert, unterscheiden sie sich von den tiblichen wissenschaftlichen
Zeitschriften in ihrer Aktualitat und nattirlich in ihrem Verbreitungsgrad. Das
Abonnement der meisten von ihnen ist kostenlos, wie Ublicherweise auch das
aller Diskussionsforen.

Hier einige Beispiele, die ftir Padagogen interessant sind:

- PSYCHOLOQUY. Refereed Electronic Journal of Peer Discussion
- CATALYST. The Community Services
- JTE-L. Journal of Technology Education
- INTERACT. European Platform for Interactive Learning.

2.6 Informationsdienste des Internet

Rh. den Wissenschaftler stellt sich anfangs das Problem, wie er sich in dieser
Informationsflut zurechtfinden soil. Es gibt inzwischen praxisorientierte Ein-
ftihrungen, die ihm die ersten Schritte zeigen. DarUber hinaus stellt das In-
ternet Informationen Uber Informationen zur Verftigung.

ARCHIE. Bevor man Informationen abrufen kann, muB man wissen, wo sic
liegen. ARCHIE, ein weltweiter Index, greift auf die Inhaltsverzeichnisse al-
ler offentlicher Server im Internet zurUck und verwaltet Informationen Uber
2,5 Millionen Offentlich verfligbarer Dateien, ihre Namen, Grae, letzte Be-
arbeitung sowie Fundort. Diese Informationen werden gleichzeitig auf zwei
Dutzend Servern auf der Welt vorgehalten; sie sind so etwas wie ein groBer
OPAC aller verftlgbaren Dateien.I5

WAIS. Wahrend ARCHIE das Verzeichnis der Namen aller verftigbarer Da-
teien verwaltet, ist WAIS ("wide area information service") ein Volltext-Re-
cherche-Dienst, der Text-Dateien indexiert und es ermoglicht, das Internet
nach inhaltlichen Stichworten zu durchsuchen.

GOPHER. Hinter diesem Dienst verbirgt sich ein leistungsfahiges MenUsy-
stem, mit dessen Hilfe sich auch Computer-Ungetibte im Internet zu-
rechtfinden, z. B. Recherchen in Bibliotheken durchflihren, ohne daB sie sich
mit Telnet, FTP und der Eingabe von Adressen abmtlhen mlissen.

15 Der Name des deutschcn Archie ist: archie.th- darmstadt.de.
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WORLD WIDE WEB. Noch einfacher geht es mit World Wide Web, einem
Hypertextsystem im Internet. Wissenschaftliche Texte verweisen in FuBnoten
mit "s.o." oder "s.u." auf andere Textstellen sowie auf zitierte, benutzte oder
weiterfuhrende Literatur. Solche Verweise !airmen naturlich auch in elektro-
nischen Texten stehen. Warum dann nicht gleich auch den Text selbst liefern?
Kein Problem, wenn ein entsprechender Verweis auf die Fundstelle, ein
"Link", gesetzt ist. Die fiber einer Menge von Daten liegende Struktur von
Links nennt man Hypertext, und wenn nicht nur Texte, sondem auch Grafik,
Bilder, Tondateien, Videosequenzen eingebunden sind, sprechen wit von
Hypermedia. Das World Wide Web ist ein solches hypermediales Informa-
tionssystem, das sich nicht auf den eigenen Computer beschrankt, sondem,
wie der Name sagt, alle Computer im Internet einschlieSt, die auf der Basis
von HTML ("hypertext markup language") Daten zur Verftigung stellen.

3 Electronic Publishing

Das WWW markiert den Ubergang zur aktiven Nutzung des Internets. Bisher
habe ich - eher aus dem Blickwinkel des passiven Nutzers von Informations-
diensten - fiber die Nutzung externer Systeme gesprochen, den Zugriff auf Bi-
bliographicn, auf Volltexte, auf elektronische Zeitschriften und elektronische
Bucher. Aber alle diese Dienste werden doch von anderen, Wissenschaftlern,
Bibliothekaren, Dokumentaren, im Rahmen ihrer Tatigkeit in das System ak-
tiv eingebracht. In den Vereinigten Staaten ist es Ublich, daB Arbeiten, die aus
Offentlichen Mitteln finanziert wurden, auch der Offentlichkeit kostenlos zur
Verftlgung gesteilt werden. Dies korrespondiert mit der Uberzeugung, Infor-
mation sei keine Ware, sondem ein BUrgerrecht. Was ftlr Bticher und Zeit-
schriften gilt - fieier, kostenioser Zugang fur alle in Bibliotheken - soil auch
fbr die elektronischen Inforrnationsdienste gelten.

Dies erklart die immense Masse an Daten, Programmen, Texten im Internet,
in einer Qualitat, die, besonders in der UNIX-Welt, kommerziellc Produkte
nicht selten ilbertrifft.

In Deutschland nimmt die Zahl der Wissenschaftler zu, die sich dieser Tradi-
tion verptlichtet tlihlen. Und in dem MaBe, in dem Erziehungswissenschaftler
sich am Internet heteiligen, stcigt die Attraktivitat der Mtiglichkeit, elektro-
n;sch publizieren. Wissenschaftler heginnen, ihre Schriften - Zeit-
,chriftenaufstitze oder auch ganze BtIcher - Ober FTP zu veroffentlichen. Da
die meisten Texte heutzutage ohnchin auf dem Computer gesehrieben und
crst hinterher auf Papier gebracht werden, bietet es sich an, diese Texte auch
ONLINE auf dem Server des Universitlits-Rechenzentrums vorzuhalten, in
welcher Form auch immer: als refiner ASCII Text, ohne imendwelche Fornia-
tierungen, im Format eines spezifischen Textprograrnms wit: WINWORD

.
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oder WordPerfect, in einem von verschiedenen Textprogrammen lesbaren
Format wie RTF (rich text format) oder TECH in der Unix-Welt, oder
schlief3lich als Driick-Datei im Postskript-Format, die dann einfach mit einem
PRINT-Befehl auf dem eigenen Drucker ausgegeben werden kann.

Ich meichte dies an einem Beispiel, wieder aus meinem Institut, exemplifizie-
ren. Wir betreiben seit einigen Monaten aktiv unter Unix cinen eigenen
World Wide Web Server es ist ein einfacher 486er PC, wie man ihn auch an
Schulen findet. Wenn man von irgendwo in der Welt unter dem Programm
MOSAIC die Adresse

http://www.educat.hu-berlin.de

eingibt, meldet sich unser Server mit der in Abbildung 2 wiedergegebenen
Bildschirmseite.

Auf dem Bildschirm sind eine Reihe von Begriffen blau unterlegt: Es sind
Verweise ("links") auf weiterft1hrende Bildschirmseiten, ahnlich wie die Fu13-
noten in einem Buch. Klickt man sie mit der Maus an, wird ein weiterer Text
angerufen.

Unter dem Stichwort "Angebote der Abteilung" (Abb. 3) linden sich weitere
Verweise, so auch auf "Publikationen und Programme". Klickt man sie an,
werden die derzeit verfligbaren Materialien aufgeftIhrt (Abb. 4). Darunter be-
findet sich die Expertise fUr den BMBW zum Thema "Literaturdokumenta-
tion Berufliche Bildung" ebenso wie drei Planwiele. Mit einem weiteren
Klick kann man sich dartiber ndher informieren 5) und diese Computer-
programme - wie auch den Text der umfbglichen Expertise - in wenigen Se-
kunden Uber das Internet auf sein eigenes Gera kopieren.

Wenn das Publizieren im Internet so einfach ist, lohnt es sich dann tiberhaupt
noch, Bucher zu machen? Mit wissenschaftlichen BUchern ist in der Regel
kein Geld zu verdienen. Bei Ublicher Kalkulation betrAgt der Verkaufspreis
eines Buches etwa das Sechsfache der Satz- und Druckkosten, und Auflagen
Uber 1.000 sind im Wissenschaftsbereich eher die Ausnahme. Da ist ein 400-
seitiges Buch fast nicht mehr erschwinglich. Die in den letzten Jahren gestie-
genen Kosten wiederum verringern den Absatz und damit die Verbreitung des
Werkes. Bei den knappen Etats der Bibliotheken kann man noch nicht einmal
mehr erwarten, daB die wissenschaftliche Literatur auch angeschafft wird, die
verfugbar ist. Einc Diskette dagegen fait den Inhalt von 3 BUchern, und das
fur 1,00 DM Hardware- und 2,00 DM Portokosten.
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Humboldt Umversttat zu Bethn, Abtedung Padagogik und Infortnatik

Angebote der Abteilung

Unsere Lehrveranstaltungen im SS 1995

1°1111Studieninformation Erziehungswissenschaf ten

in
iLehrmateriallen und Kurse
fli,1

141,:iLernen und Lehren mit WWW

Publikationen und Programme

Freizeit & Spaf3

AM. 3.. angewahltes Link: Angebote der Abteilung

Humboldt-Untversttat zu Berlin, Abteilung Padagogik and Ink)onattic

Publikationen und Programme
Planspiele B-P-A, ISA und EULE
L iteraturdokumentation Berufliche Bildung
WWW Browser fur Windows und Multimediasoftware
NCSA X -Mosaic. Gopher. Archie und News fur I nux l X Windows
Multimedrasoftware fur Linux
WWW Software fur OS/2
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AM. 4.. angewahltes Link: Publikationen und Programme
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Planspiele

1m Rahmen des Modellversuchs WOKI wurden drei Planspiele far MS-DOS entwickelt:
B-P-A modelliert Zusammenhange zwischen Beschaffung, Produktion und Absatz eines
computerproduzierenden kleinen Unternehmens,
EULE simuliert bereichsspezifisch Einkauf- und Logistik- Entscheidungen eines
Reifenproduzenten,
ISA simuliert den Bereich "Industrie-Simulation Absatz".

Die Planspiele wurden fur die Ausbildung von lndustriekaufleuten konzipiert, B-P-A ist aber auch fUr
den Einsatz in andereil Ausbildungsgangen bzw. in der Schule einsetzbar; dieses Planspiel wurde
ins Englische und Russische tibersetzt.

Die drei Planspiele sind Freeware und konnen bei Wahrung des Copyright (BIBB, Berlin) kopiert und
tar nichtkommerzielle Zwecke eingesetzt werden.

Falls Ihr WWW-Browser dater eingerichtet ist. kOnnen Sie die Planspiele durch einfaches Anklicken
per FTP auf Ihren lokafen Rechner transferieren.

Abb. 5: angewiihltes Link: verfagbare Planspiele

Die elektronische Veroffentlichung im Internet ist sogar fast kostenlos (ohne
Beracksichtigung der ohnehin anfallenden fixen jahrlichen Kosten fur das
Internet) far den Autor und seine Leser: Die Herstellungskosten beschranken
sich auf die ohnehin meist im Institut vorgenommenen Texte und ihre For-
matierung mit einem leistungsfahigen Text- oder Desktop-Publishing-Pro-
gramm. Speicherplatz auf einem Server ist zu finanzieren - pro Buch ist das
nicht mehr als maximal ein halbes Megabyte. Bei derzeitigen Preisen von
etwa DM I.- pro Megabyte ist das Ober die Lebenszeit einer Platte N,erteilt -
ein Pfennigbetrag.

Dartiber hinaus braucht der Autor nicht mehrere Monate auf die Vertiffentli-
chung seines Buches.zu warten, Druckfehler konnen jederzeit korrigiert, in-
haltlich notwendige Anderungen sofort vorgenommen werden, die Sache ist
aktuell, solange sie gepflegt wird.

Einmal im Internet, sorgen WAIS und ARCHIE ftir millionenfache Werhung,
eine E-Mail an interessiertc Kollegen, eine Diskussion der Ergebnisse im ent-
sprechenden Diskussionsforum schaffen eine Verbreitung, die sich ein Buch-
autor in seinen ktihnsten Traumen nicht erhofft und ein Verlag nie finanzieren
warde.

'eh erwarte, dal3 sich in wenigen Jahren die wissenschaftliche Diskussion, die
sich bislang in wissenschaftlichen Zeitschriften, in KongreBherichten und in
Monographien niederschlug, zu einem groBen Teil elektronisch ahspielen
wird. Die kommerziclle Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse auf Papier

or)
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wird stark zurtickgehen. Dort, wo sich Autoren der Dienstleistung eines Ver-
lages bedienen mochten, wird dies moglich sein: Auch elektronische Bi Icher
lassen sich verlegen und vertreiben, in diesem Falle wird der elektronische
Zugang zu ihnen im Internet fur den Nutzer nicht mehr frei sein, sondern uber
das Passwort in Koppelung mit einer Kreditkarte erfolgen. Aber ich denke
und hoffe, daB sich die amerikanische Einstellung, wissenschaftliche Infor-
mationen frei anzubieten, auch bei uns durchsetzen wird. Das Internet bietet
die Struktur daftir, und die Entwicklung der elektronischen Informationsver-
arbeitung bewirkt eine solch immense Reduzierung an Kosten bei gleichzeiti-
ger Zunahme an Leistung, daB alles andere angesichts knapper offentlicher
Mittel eine Verschwendung von Steuergeldern darstellen werde.

Wohin geht die Reis,_!? Angesichts der Wachstumsraten von 10 % im Monat
klingt eine Prognose aus dem Jahr 1992 nicht unwahrscheinlich, nach der im
Jahre 2000 das Internet aus ca. 100 Mio Hostrechnem, 3 Mio Netzen und 1
Mrd. Benutzem bestehen werde.

Wir dfirfen gespannt sein auf die weiteren Entwicklungen, die immensen
Probleme und auf die Losungen. Ich mOchte am Schluf3 nur noch stichwort-
artig nennen:

Prognosen ftir das Internet 2000, die von 100 Mio Hostrechnern, 3 Mio
Netzen und 1 Mrd Benutzern sprechen,I6

- technische Entwicklungen wie Packet Radio-basierte Ubertragungssysteme
(Ubertragung zu Amateurfunk-Konditionen: auBerst preiswert) und Satelli-
tenkommunikation,

- drahtlose Daten-Kommunikation von unterwegs,
- der Niedergang des Telekom-Monopols in Deutschland,
- wesentlich vereinfachte Benutzung elektronischer Dienste: mfichtigere

Suchwerkzeuge, sog. Knowbots (KNOWledge roBOTS),I7
- die Konsequenzen fur die Bibliotheken und fur die wissenschaftliche Do-

kumentation (z. B. hinsichtlich SUBITO (Bund-Lander-Initiative zur Be-
schleunigung der Literatur- und Informationsdienste)),

- die Realitfit von "virtuellen Bibliotheken",
- Probleme des Urheberrechts,

Gefahren der Verffilschung und der Datensicherheit,
- Probleme des MiBbrauchs von Berechtigungen,
- der Abbau von Arbeitsplfitzen im traditionellen Bibliotheks- und luD-Be-

reich und die Notwendigkeit neuer Qualifikationen.

Wir haben wohl genug Stoff zur Diskussion. Darauf freuc ich mich und
danke (linen airs geduldige Zuhoren.

16 zit. hei K. Samow/O. de Fresno: Online-World. Globule Kommunikation. 1 !anno-
yer (Heise) 1994. S. 221

17 Sammy/de Presno. a.a.0., S. 226
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Robert Funk

Zusammenfassung der Diskussion
zu den Vortragen von Meyer und Diepold

In Hinblick auf die bestehende und sick lioch erweiternde Informationsflut
ergeben sich fur eine Nation, die vom Wissenstransfer abhangig 1st und im-
mer abhangiger wird, Probleme mit untiberschaubaren Folgen. Diese Pro-
bleme lassen sich mindern, indem man das Informationsbewi Asein insbe-
sondere bei Lehrern und Schtdern verstarkt. Um sach- und zeitgerecht auszu-
bilden, ist es unerlaf3lich geworden, die elektronische Datenverarbeitung in
die Ausbildung einzubeziehen. Die Notwendigkeit hierzu ist bisher erkannt,
aber durch verschiedene Schwierigkeiten ist die Einbeziehung nur unvoll-
standig real isiert. Das trifft auch auf die Ausbildung zur Arbeit mit elektroni-
schen Literatur- und Informationsdatenbanken zu. Dieser Mangel, der auch
schon bei den gedruckten Auskunfts- und Informationsmitteln bestand, hat
sich in unserer Diskussion gezeigt.

Folgende Beitrage erscheinen wichtig:

- Das fur Schulen geeignete elektronische Informationsmaterial ist nicht sehr
umfassend. Dies gilt sowohl fin. die Software 80% ist ungeeignet - als
auch fur das Datenmaterial, d. h. die Daten- und lnformationsbanken.

- Hierdurch sind die Grenzen der Nutzung der elektronischen Informations-
dienste in der Schule und im Unterricht festgelegt.

- Nach genauen Uberprilfungen stellt der Lehrer fest, da13 der Einsatz im Un-
terricht meist irrelevant ist, bzw. der Arbeitsaufwand, bis Datenbanken und
Software einsetzbar sind, unvertretbar hoch ist. Konkret: Lemsoftware ist
meist nicht gut durchdacht, die Hersteller geben sich nicht viel Mahe.

- Die Datenbanktibungen sind im EDV-(Informatikl-Unterricht kaum von
Bcdeutung.

- Auch hier fand die aktuelle Qualitatsdiskussion stmt. hinter der steckt, dal3
wir als Kunden nicht zufrieden sind.

- Es wurde auf einige aktuelle Projekte verwiesen, die in nachfolgcnden Refe-
raten und in den Workshops vorgestellt wurden.

- Bei der Nutzung von elektronischen Informationen stehen die politischen
und nicht die padagogischen Arguments im Vordergund.

- Die Euphoric, die sich mit Internet verbindet, sollte sich in Grenzen halten.

ir)
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Hier wurde eine Vielzahl von kritischen Anmerkungen vorgetragen:

- haufige Staus auf den Datenautobahnen,
- mangeinde Vorkenntnisse zur Nutzung,
- technische Voraussetzungen,
- haufige Irreflihrungen,
- geringe Qualitat vieler Internet-Informationen.

Ein deutsches Schulnetz kiirtnte hier sicherlich wesentliche Verbesserungen
bringen.

Veranderungen im Bereich elektronischer Informationsdienste sollten genutz
werden, um Verbesserungen auch fur die Aus- und Fortbildung insbesonder.
in Schulen in der ntichsten Zukunft zu erreichen.

Die wichtigsten Veranderungen sind:

- Hochleistungs-Netze durch Glasfaser,
- mehr Konkurrenz durch die Privatisierung der Bundespost,
- kommerzielle Nutzung des Internet,
- Wertschopfung der Information verandert unser BewuBtsein.

Einige Forderungen wurden in der Diskussion aufgestellt:

- Information ist cin Burgcrrecht. Deshalb sollte niemand durch uberteuerte
Preise ausgeschlossen werden.

- Die boomende EDV- und Informationsbranche mull sich der Probleme an-
nehmen. Diese sind insbesondere die Erhohung der Qualitat der aus- und
fortbildungsrelevanten Daten- und lnformationsbanken und die Schaffung
solcher Produkte.

- Die Kosten fur die Informationsnutzung miissen finanzierbar sein. Die Bi-
bl iotheken haben zu wenig Geld fiir die Informationsnutzung.

- A Is spezielle Forderung wurden mehr schulgecignete elektronische Zeit-
schriften (Volltext) genannt. Im Bereich der Zeitungsdatenbanken finden
wir aber schon schulgeeignete Produkte.

- Die technischen Voraussetzungen schaffen wiederum Barrieren, die abzu-
bawl sind. Es wurde die Software von der Stange gefbrdert, und diese
selbstverstandlich int Laienmodus.

Die Daten- und Informationsbankanbieter sollten Iangfristig denken, Es geht
darum. schon in Schulen den Grundstein zu legen fiir ein Informationsbe-
wuBtsein, das sich spater, in Studium und Beruf, in konkrete Nachfrage wan-
delt: "Schuler und Studentcn von heute sind die Nutzer von morgen!"

Die Diskussion hat tuff verschiedene Punkte aufmerksarn getnacht, die es in
innovative Ltisungsvorschlage umzusetzen gilt. Man sollte nicht klagen, son-
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dem konstruktive Losungsvorschlage erarbeiten. Allein mit Geld lal3t sich die
Situation der lnformationsnutzung in Ausbildungseinrichtungen nicht nur
verbessern; Taten sind genauso gefragt.

Anschriji des Verfassers

Prof. Dr. F Ebert Funk
Humboldt-Universitat zu Berlin
Institut fur Bibliothekswissenschaft
Clara-Zetkin-Str. 26
10099 Berlin
Tel.: (030) 8236 966; Fax: (030) 8243 052



Friedrich Rost

Erziehungswissenschaftlich relevante
elektronische Dienstleistungsangebotei

Als Informationsvermittler im Fachbereich Erziehungs- und Unterrichtswis-
senschaften der Freien Universitat Berlin arbeite ich mit Online- sowie mit
CD-ROM-Datenbanken. Da ich im Rahmen einer Buchpublikation eine Zu-
sarnmenstellung von gedruckten und elektronischen Diensten veroffentlicht
habe,2 bot es sich an, lhnen einen aktuellen Uberblick zu geben Ober erzie-
hungswissenschaftl ich relevante elektronische Dienstleistungsangebote. Es
handelt sich dabei urn Offerten, die in der Regel mit Kosten flit den Benutzer
verbunden sind. Hier soil jedoch nur am Rande die Kostenseite erortert wer-
den. Im Vordergrund dieses Referates werden die Inhalte der Datenbanken
stehen und die Art der Dienstleistungen, die Datenbankanbieter bzw. Daten-
bankproduzenten ihren Kunden offerieren. Ich beschranke mich weitgehend
auf Literaturdatenbanken, wenngleich es auch Forschungs-, Test- und statisti-
sche Datenbasen gibt, die gleichermaBen filr PAdagogen und Erziehungswis-
senschaftler wichtig sein konnen. Erwarten Sie aber bitte keinen vollstandi-
gen Uberblick. Der hier zur Rede stehende Markt wandelt sich rasch. Will
man sich jedoch elektronischer Datenbanken bedienen, ist eine grundlegende
Kenntnis von Moglichkeiten und Grenzen der Recherche in Datenbanken
cbenso vonnoten wie eine genauere Kenntnis der Unterschiede zwischen CD-
ROM-Datenbanken und Datenbanken auf GroBrechnern. Zudem sollte man
die air das eigene Fachgebiet relevanten Datenbanken kennen, und sofern
man selbst in ihnen recherchicren will, deren jeweilige Feldstruktur und die
Struktur der zut Datenbank dazugehorigen Retrievalsprache.

Ilinsichtlich der Art der elektronischen Dienste, die ich Ihnen hier niihei
bringen mochte, kann unterschieden werden zwischen:

- Oftline-Datenbanken, die nur durch Personal der Institutionen abgefragt
werden konnen, die Ober (lie Datenbanken verftigen,

etwas erweiterte und nach der Diskussion leicht geanderte Fassung des ant
17.11.1994 gehaltenen VorIrags

2 Friedrich Rost: Auswahlbibliographie. In: Dieter Len/en (1Irsg.): Ertie-
hungswissenschaR. Grundkurs. Reinhek: Rowohlt, 1994. S. 625-646
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- Online-Datenbanken, in denen entweder durch geschultes Personal oder
durch den Endnutzer recherchiert werden kann,

- CD-ROM-Datenbanken, die man kauflich erwerben kann bzw. vor Ort in
Institutionen wie Bibliotheken oder Online fiber Computer-Netze benutzen
darf, sowie

- Diskettendiensten, also Auszugen aus Datenbanken, die gegen Entgelt ver-
kauft werden.

Moglichkeiten und Grenzen von Datenbankrecherchen

Die Vorteile der elektronischen Recherche in Datenbanken gegenuber der
herkommlichen Literaturrecherche in gedruckten Diensten liegt vor allem
darin, daB mehrdimensionale Fragestellungen bei richtiger Anwendung -
schnell und prazise bearbeitet werden konnen, was mittels konventioneller
Literatursuche in Katalogen und Bibliographien meist sehr zeitaufwendig ist.
Bei der mehrdimensionalen Frage an das System bedient man sich der
Boole'schen Operatoren UND, ODER bzw. NICHT. Auf3erdem kann tnittels
Maskierungs- bzw. Trunkierungstechnik nach bestimmten Wortstarnmen ge-
sucht werden. Anfang und/oder Endungen eines Suchwortes bleiben dabei of-
fen. Allerdings muf3 erwahnt werden, daB die Links- und Mitten-Trunkierung
nicht bei alien Datenbanken (insbesondere nicht bei solchen auf CD-ROM)
moglich ist bzw. bei der CD-ROM sehr lange dauert. Doch durch mehrdi-
mensionale Fragestellung und Trunkierungstechnik ist die Suche nach Lite-
raturhinweisen mittels EDV wesentlich effizienter geworden als die in Regi-
stern gedruckter Dienste. Zudem mtissen die gefundenen bibliographischen
Angaben nicht mehr abgeschrieben werden, sondem konnen bequem ausge-
druckt bzw. elektronisch gespeichert werden, z. B. auf Disketten.

Mittlerweile hat die CD-ROM einen solchen Boom erlebt, daB die Online-
Datenbanken in der Nutzergunst erheblich in den Hintergrund gedrangt wer-
den. Ich mochte hier jedoch die These vertreten:

Online-Datenbanken sind umfangreicher, aktueller und zudem
schneller durchsuchhar als CD-ROM-Datenbanken oder gedruckte
Dienste. Online-Datenbanken sind daher in die Recherche einzubezie-
hen - zumindest filr die sozialwissenschaftliche Arbeit.

Entscheidend air die Zurtickhaltung der Nutzer gegenliber Online-Datenban-
ken durften zum ersten die Kosten sein, die bei Offline- wie Online-Recher-
chen nicht im voraus genannt werden konnen,3 sofern nicht eine Kostenpau-

3 Die Kosten tiir Online-Recherehen z. setzen sich in der R. gel zusammen aus
hitgelten fiir den Datenbankanbicter (Verhindungsieit. Denkzeit, Doku-
mentanzeige. Print oder Download), ciner Lizenzgebiihr air den Datenbank-
produzenten. Telekommunikationskosten (alle hisher genannten Kostenarten sind
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Elektronische Dienstleistungsangebote 39

schale erhoben wird, wie dies in NRW derzeit geschieht. Wo eine kostengun-
stige Pauschale erhoben wird, ist eine erhebliche Nachfrage nach Online-Da-
tenbankrecherchen zu verzeichnen. In all den anderen Fallen scheuen die Nut-
zer die vagen Kostenangaben der Hosts bzw. der Informationsvermittler. Oft
wird der Preis ftir die Informationen - auch im nachhinein - als zu hoch emp-
funden, besonders wenn wenig oder gar nichts gefunden wird, was ja auch
eine Information ist (und ftlr eine Forschungsfrage nicht die schlechteste!).
Da Online-Recherchen bei Bedienungsfehlern teuer werden konnen und die
Retrievalsprachen komplizierter sind als bei CD-ROM-Datenbanken, die zu-
dem oft kostenlos benutzt werden dUrfen, liegen far die meisten Nutzer aus
Kosten- und Bedienungsgranden die Vorteile bei der CD-ROM. Dartiber
werden die Nachteile der CD-ROM-Technik ubersehen, wie geringere Ak-
tualitat, kleinerer Datenbankumfang und weniger vielseitige Recherchesoft-
ware. In Abbildung I (am Ende dieses Beitrags) werden Online- mit CD-
ROM-Datenbanken hinsichtlich einiger Kriterien verglichen.

Ir Offline, Online wie CD-ROM gilt jedoch, daB es sich in der Regel urn
Referenz- und keine Volltext-Datenbanken handelt. Referenzdatenbanken ge-
ben, ebenso wie Kataloge und Bibliographien, nur Hinweise auf Literatur, die
irgendwo eingegeben, inhaltlich erschlossen bzw. angeschafft wurde und die
man mit dem Literaturhinweis noch nicht in Fianden halt. Hier beginnt die
Odyssee der Literaturbeschaffung, ein Problem, das Dienstleister durch Ko-
pierschnelldienste zu Risen trachten.

Grenzen bestehen aber auch hinsichtlich der menschlichen Aufnahmefahig-
keit. Angesichts der Literaturmenge steht der Wunsch nach Vollstandigkeit
der Sammler (hier: der Datenbankproduzenten oder Bibliothekare) dem
Wunsch des Nutzers gegentlber, der - haufig unter Zeitdruck stehend - nicht
etwa die ganze Literatur durchpfltigen, sondem "nur das Relevante" nachge-
wiesen haben will. So spielen als erste Anhaltspunkte, ob sich die Suche in
einer Datenbank lohnen kann, Kriterien eine Rolle wie der Umfang einer Da-
tenbank, eines Katalogs, einer Bibliographic sowie das Sammelgebiet, der
Sammlungszeitraum und die Tiefe der ErschlieBung. Mit Hilfe solcher Krite-
rien ktinnen Rangfolgen oder Leitsysteme aufgestellt werden fiir Suchanfra-
gen zu den einzelnen Subdisziplinen der Padagogik, eine Aufgabe, die viel-
leicht im Rahmen des Modellversuchs FIS Bildung (Implementierung einer
Leitstelle) verwirklicht wird.

nutzungsahhiingig). Portokosten (Mr 0Mine-Prints) Lind die gesetzliche Mehrwert-
steuer (vgl. (inch Rainer Bucher: EinigermaLien undurchschauhar. Die Preispolitik
der Online-Anbieter. In: (' ogito (1993). II. 4, S. 5-7). Wie man Felekommunikati-
onskosten sparen kann, vgl. Wolfgang Petty: Datenreisen hilliger. In: rogito
(1994), I I. 4, S. 17-22. - Die Kosten filr Offline-Recherehen %%erden moist pauschal
- abh(ingig on der Pahl der Nachweise - erhohen. ouch hier kommen Porto-
und/oder Kopierkosten hinzu.
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Ein weiteres Problem bei der inhaltlichen Suche besteht durch die manche
Nutzer verwirrende Vielfalt an unterschiedlichsten Ordnungssystemen wie
Systematiken, Klassifikationen, Thesauri, Schlagwortlisten.4 Doch
wo Denkinhalte fiber Sprache symbolisch vermittelt werden (mussen), gibt es
Quellen des inhaltlichen MiBverstandnisses und des wissenschaftlichen Dis-
senses in terminologischen Fragen.5 Doch sind dies generelle Schwierigkei-
ten der inhaltlichen ErschlieBung und keine durch elektronische Dienste her-
vorgerufenen. Grundsatzlich sollte man sich jedoch mit den jeweiligen inhalt-
lichen Ordnungsmitteln vertraut machen, um deren Struktur und Gliederungs-
fahigkeit kennenzulemen.6

Hinsichtlich der inhaltlichen Recherche bieten Datenbanken auch dabei er-
hebliche Vorteile gegentlber Katalogen und gedruckten Diensten, well man
mit einer umfassenden Suche beginnen und bei zu hohen Trefferzahlen die
Fragestellung vorsichtig thematisch einschranken kann. Dabei muB allerdings
berUcksichtigt werden, daB sozialwissenschaftliche internationale Datenban-
ken meist erst nach 1960 begonnen wurden, in Deutschland oft erst nach
1975, und daB bisher erst fur wenige Fachgebiete auch altere Literatur nach-
traglich eingegeben wurde. Doch ich bleibe dabei:

Fitt- jede sorgftltige Literatursuche, zumal far ein wissenschaftliches
Projekt, sollten alle Moglichkeiten elektronischer wie konventioneller
Recherche eingesetzt werden, urn die bisherige Literatur und For-
schung zur Kenntnis zu nehmen und Doppelarbeit zu vermeiden.

Offline-Datenbanken

Nach diesen Vorbemerkungen will ich Uberleiten zu den Offline-Datenban-
ken, die nur durch Personal der jeweiligen Institution abgefragt werden kOn-
nen, weil derzeit kein Online-Zugang moglich 1st. Dankenswerterweise hat
der Modellversuch Fachinformationssystem Bildung 1993 "ein kommentier-
tes Verzeichnis von Fachinformationseinrichtungen und ihren Dienstleistun-
gen" herausgebracht, das durch eine Vielzahl von Registem mustergtiltig in-
haltlich erschlossen ist, so daB ich wegen der Rille der Einrichtungen (Ober
40) und auch der Vielzahl der Inhouse-Datenbanken einfach auf dieses preis-

4 VgI. daze Klaus-Peter I torn/Lothar Wigger (I Irsg.): Systematiken und Klassilika-
tionen in der Erzichungswissenschaft. - Weinheim: Deutscher Studien Verlag,
1994.

' Vgl. dare meine Positiili Friedrich Rost: Plidagogische Ilibliographien, 1 hesauri
und Register. In: Klaus-Peter !lot-II/Lothar Wigger (I Irsg.): a.a.0., S. 191-214.
I lierzu merkte Prof. Dr. Thomas Feuerstein in der sich an den Vortrag anschliel3en-
den 1)iskussion an, dati dies ratsamerweise hei ersten Reeherchen an Literatur ge-
schehen sollte, die man sehr gut kennt, um die Unisetzung des !MIAs in die
Ordnungssystetne zu Oberprlifen.
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werte Buch verweisen mochte.7 Dart Iber hinaus muB die von Heinz Ziegler
und Peter Diepold 1993 erarbeitete Broschure fur die "Beschaffung von Lite-
raturinformationen zur beruflichen Bildung" genannt werden, die kostenlos
vom Bundesministerium far Bildung und Wissenschaft abgegeben wird.8
Beide Wegweiser sollten gepflegt und fortgeschrieben werden, so daB einer-
seits aktuelle Datenbanken vorhanden sind, zum anderen die Drucklegung
neuer Auflagen rasch erfolgen kann.

Abgesehen von eventuell notwendigen Rtickfragen bezuglich der Kosten-
tibentahme und vor allem zur genauen Eingrenzung der Themenstellung fur
die Recherche sind nach meinen Erfahrungen Offline-Datenbankanfragen
sehr hilfreich, weil

I . das Personal einer Institution die eigene Datenbank am besten kennt,

2. die nachgewiesene Literatur oft auch im Hause ist, weil die Informations-
und Dokumentationsstellen meist die ausgewerteten Materialien in einer
institutseigenen Bibliothek bereithalten,

3. die Kosten fur die erbrachten Dienstleistungen meist geringer sind als bei
den Online-Diensten, an denen Produzent und Host (zu ihrer Kosten-
deckung) "verdienen" miissen.

Online-Datenbanken

Online-Dienste werden entweder von den Datenbankproduzenten selbst zur
VerfUgung gestellt uncUoder von den sogenannten "Hosts", das sind GroBre-
chenzentren, die die Datenbanken und ihren Service gegen Entgelt anbieten.
Die Dienstleistungspalette reicht

- von der Bereitstellung der Datenbanken fur Recherchen, die man selbst von
einem PC aus durchfUhrt, so man einen DatenfernilbertragungsanschluB hat,

- fiber Recherchen, die Mitarbeiter des Datenbankproduzenten bzw. -anbie-
ters in Ihrem Auftrag durchftlhren und deren Ergebnisse man dann zu-
geschickt erhalt,

- bis hin zu sogenannten Protildiensten (Selective Dissemination of Informa-
tion SDI), das sind Suchlaufe zu einem bestirnmten Themenb.:reich nach

7 Fachintbnnationss stem Iiildung: Dokumentationseinriehtungen im llereich 13i1-
dung - 13undesrepublik Deutschland 1992. kin kommentiertes Verzeiehnis von
Fitehinconnationseinrichttingen und ihren Dienstleistt..igen. Berlin: Verlag Iiir
Wissenschall und Ili !dung. 1993

8 Heinz Ziegler/1'0er Diepold: lieschatiung von Literaturinformationen /11r berufli-
chen 13ildung. kin erster Wegweiser. I Irsg. vont Ilundesministeriuni Iiir Idling
und Wissenschall. Bonn. 1993. - Erhaltlich fiber die l'ressestelle des Minisieriunis,
l'ostflich 200108. 53175 Bonn
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jedem Update der Datenbank, bei denen fortlaufend Literatur zu 1hrem Ge-
genstand gesucht wird, bis der Dauerauftrag von Ihnen gelOscht oder ge-
andert wird.

Der Vorteil von Datenbankrecherchen auf GroBrechnern besteht darin, daB
z. T. sehr groBe Datenbanken ohne Segmentierung, d. h. unzerstackelt, durch-
sucht werden !airmen (vgl. auch Abbildung 1). Mittlerweile kann man bei ei-
nigen Hosts sogar mit einer Fragestellung mehrere Datenbanken zugleich im
Superbase-Modus durchsuchen. Hier ist eine gegenlaufige Entwicklung zur
Suche auf CD-ROM eingetreten. Wahrend bei groBen Datenbanken die Daten
nicht mehr auf eine CD-ROM passen, so daB zwei oder mehr Scheiben nach-
einander durchsucht werden mUssen, werden auf GroBrechnem z. T. fUnf und
mehr Datenbanken im Gigabytebereich zugleich nach einer Fragestellung
durchsucht.9 CD-ROM-Versionen von Online-Datenbankinhalten unter-
scheiden sich hinsichtlich Datenbankumfang, Struktur und Zahl der Daten-
bankfelder und der Retrievalsoftware. Abbildung 2 stellt die Daten der CD-
ROM "DNB aktuell" denen von BIBLIODATA gegentiber, der Online-Da-
tenbank der Deutschen Bibliothek.

Erziehungswissenschaftlich relevante Online - Datenbanken
mit einem hohem Anteil an deutschsprachiger Literatur

Leider fehlt derzeit eine original* erziehungswissenschaftliche Online-Daten-
bank mit Referenzen auf deutschsprachiges Schrifttum, wie sie im I. luD-
Programm der Bundesregierung (1974 - 1977) geplant war.I9 Das darin vor-
gesehene Fachinformationszentrum Bildung wurde nie gegriindet. Auch der
Antrag und die Konzeption des Modellversuchs Fachinformationssystem Bil-
dung sehen keine zentrale Online-Datenbank mehr vor.I I Deshalb ist die Su-
che in al Igemeinbibl iographischen Datenbanken sow ic solchen der
Nachbardisziplinen erforderlich, die z. T. Ober erhebliche Referenzzahlen zu
erziehungswissenschaftlich/padagogischen Bestiinden verragen.

BIBLIODATA. Gespeichert sind die bibliographischen Angaben von 131.1-
cheni, Zeitschriften und Karten, die die Deutsche Bibliothek als Archivbi-

9 Oh das angesichts der unterschicdlichcn inhaltlichen Erschlief3ung immer sinnvoll
ist. ist eine diskussionswiirdige Frage.

HI Vgl. dazu: liundesministerium 111r Forschung und Technologic: Programm der
Bundesregierting fur Forderung der Information und Dokumentation (110-Pro-
gramtn) 1974-1977. Bonn 1975.

11 Vgl. dazu: Fachinformationssystem Bildung: Zur Situation der Fachinformation im
Bereich Bildung. Hine Bestandsaufnahtne bei luD-Hinrichtungen in der Bundesre-
publik Deutschland mit Schlufitblgerungen fur die Konzeption des Fachintbrmati-
onssystems (HS) Bildung. Eschbom, 1992.
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bliothek sammelt. Grundlage fur Bibliodata ist die Deutsche Bibliographic
mit ihren Reihen A (= Veroffentlichungen des Verlagsbuchhandels), B (=
Veroffentlichungen auBerhalb des Verlagsbuchhandels = Graue Literatur), C
(= Karten), H (= Hochschulschriften), N (= Kommende Neuerscheinungen).
Der Datenbestand liegt derzeit bei ca. 2,2 Millionen Dokumenten, die zwi-
schen 1972 und heute publiziert wurden. Eine Suche 1st mit den Boole'schen
Operatoren in 26 Feldern moglich, eine inhaltliche Suche z. B. nach Sach-
gruppen (von 36 auf 65 Sachgruppen erweitert [ab 1982] [Erziehung, Bil-
dung, Unterricht = 10a bzw. 22]), nach Schlagwortern, uber die ca. 2/3 der
Dokumente vertligen, odor durch trunkierte oder nichttrunktierte Stichwort-
suche im Basic Index. Eine Besonderheit stellt in einigen Feldern des Index
die Suche mit Proximity-Operatoren dar, mit deren Hilfe eine Verkntipfung
von Wortem moglich ist, die in bestimmter Beziehung zueinander stehen
sollen. BIBLIODATA ist Ober STN und das DBI erreichbar, einen Auszug
der Datenbank gibt es auf CD-ROM (vgl. Abbildung 2).

ELIS. Das Erlangen Library Information System, abgekurzt ELIS, enthalt
den Gesamtbestand der Literatur der Universitatsbibliothek Erlangen -Nurn-
berg ab 1982, teilweise auch frUher (derzeit uber 1,1 Millionen Bande). Die
UB Erlangen-Nurnberg betreut im Auftrag der Deutschen Forschungsge-
meinschaft das Sondersammelgebiet Bildungsforschung und verftigt dement-
sprechend uber einen hohen Anteil nationaler wie internationaler padagogi-
scher Literatur, und zwar ca. 400.000 Bande. In ELLS ist aber nur der Be-
stand, der ab 1982 angeschafft wurde, nach Schatzung von Herrn Theuerkauf,
UB Erlangen-NUrnberg, ca. 60.000 Bande. Neben den vollstandigen Katalog-
daten der Monographien und Sammelwerke sind SchlagwOrter zu den BU-
chern vergeben, nach dcnen ebenso gesucht werden kann wie nach Titel-
stichwortern. Es erfolgt keine Aufnahme und inhaltliche Erschlief3ung von
Aufsatzen! Die Datenbank ist Ober Internet, WIN, Datex-P und Telefon er-
reichbar und derzeit noch kostenfrei. Ein Teil des Bestandes ist auf der CD-
ROM des FIS Bildung (vgl. auch Abbildung 3).

FORIS. Beim Forschungsinformationssystem Sozialwissenschaften (FORIS)
handelt es rich urn eine Forschungsdokumentation, die seit 1978 tiller 40.000
Projekte aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz enthalt, und die drei-
mal im Jahr erganzt wird durch Neuaufnahmen aufgrund der schriftlichen
Erhebungen durch das Infortnationszentrum (IZ) Sozialwissenschaften. Da
die Angaben freiwillig sind, melden allerdings viele Wissenschaftler ihre
Projekte nicht oder nicht sofort, so daf3 mit erheblichen LtIcken zu rechnen
ist. Die Nachweise enthalten ausflihrliche Angabcn zum 'Tema, zu lnhalt und
methodischen Vorgehen, zu Verfahren der Datengewinnung sowie timnalen
Angaben der Institutionenanbindung, zu Namcn der Mitarheiterinnen und
Mitarbeiter, der Laufzeit und Finanzierung. Verschlagwortet werden die Pro-
jekte nach der Schlagwortliste des Infomiationszentrums (IZ) Sozial-
wissenschaften. Jahrlich kommen ca. 5.000 Projekte hinzu. Der Anteil erzie-
hungswissenschaftlicher Projekte an der Datenbank wird vom IZ mit ca. 20 O'0
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angegeben. FORTS kann Ober die Hosts STN, DIMDI, GBI online recher-
chiert werden oder auf der CD-ROM WISO III (vgl. auch Abbildung 4).

MATHDI. Die Datenbank Mathematikdidaktik, abgekUrzt MATHDI, enthalt
Literaturhinweise auf das deutschsprachige sowie relevantes anderssprachiges
Schrifttum zum Mathematikunterrricht und seinen Grenzbereichen, so auch
zur Informatik und informationstechnischen Bildung. Ausgewertet werden
Bucher und Zeitschriftenaufsatze, Graue Literatur, audiovisuelle Medien,
Spiele und anderes. Eine Dokumentationseinheit setzt sich zusammen aus der
bibliographischen Angabe, einer Notation der Klassifikation, freien Schlag-
wortem und meist einem Abstract in Deutsch und Englisch. MATHDI umfaBt
Ober 57.0J0 Dokumentationseinheiten (DE) seit 1976 und wird zweimonat-
lich aktualisiert. MATHDI ist online Ober STN verfligbar. Einen Auszug von
MATHDI gibt es auch auf CD-ROM (vgl. auch Abbildung 5).

PSYNDEX. Der psycho'ogische Index, kurz: PSYNDEX, umfaf3t vonvie-
gend deutschsprachige psychologische Literatur, die die Zentralstelle fur psy-
chologische Information und Dokumentation (ZPID) in Trier formal erfal3t
und inhaltlich auswertet. PSYNDEX lehnt sich stark an sein amerikanisches
Vorbild PsycINFO an. So ist PSYNDEX auch mit englischsprachigen De-
skriptoren durchsuchbar und zum groBen Teil mit englischsprachigen Ab-
stracts versehen. Neben Monographien, Sammelwerken und Zeitschriften
werden Hochschulschriften, Aufsatze und audiovisuelle Medien nachgewie-
sen. PSYNDEX umfaf3t Ober 90.000 Dokumente aus dem Zeitraum 1977 bis
heutc und wird monatlich aktualisiert. Der Anteil an erziehungsrelevanter
Literatur, nicht nur zur padagogischen Psychologie, liegt nach meinen Daten-
bankrecherchen mit bestimmten Wortstammen im Deskriptorfeld'2 bei ca.
33 %. PSYNDEX ist fiber DIMDI und GBI online sowie auf CD-ROM
verfdgbar (vgl. auch Abbildung 6).13

PSYTKOM ist eine Datenbank deutschsprachigcr psychologischcr und ptid-
agogischer Tests der ZPID in Trier. Die deutschsprachige Testbeschreibung
besteht aus bibliographischen Angaben, Ausfiihrungen Ober das Testkonzept
und die Testkonstruktion, Ober Gtitekriterien, Durchflihrungs- und Auswer-
tungsmodalitaten. PSYTKOM weist auBerdem Forschungs- und Sekundarli-
teratur zu diesen Tests nach sowie einen zusammenfassenden kritischen
Kommentar. Die Tests sind mit I litre des amerikanisch-dcutschen Thesaurus
verschlagwortet, so daB auch mit englischen Deskriptoren gesucht werden

12 z. II. "'?aushild'?", "?bildung", "?didakti?", "?erzieh?", "?hill'?", "'?jugend?",
"?kind?", "?lehr?", "?lem?", "?paedagog?", "?schul?", "?sozialisat?", "?unterricht?"
und anschliefienden rcchnerischen Ilereinigungen um inhaltlich nicht dazugcho-
rige Mengel] and /berschneidungen (turn Reispiel "tichulkind")

13 Welche Unterschiede hei PSYNDEX die Online- und 'lie CD-ROM-Version hin-
sichtlich der Recherchesoliware und Suchmiiglichkeiten auliveisen, dartiber he-
richtctc I:rau Labouvie im Workshop 2 dieser Tagung; vcrgleichc liven Ileitrag in
diesem Band.
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kann. Die Datenbank umfaBt ca. 2.500 Tests seit 1945. Eine Aktualisierung
erfolgt halbjahrlich, jahrlich kommen ca. 120 Tests hinzu. PSYTKOM ist
fiber DIMDI online verfOgbar (vgl. auch Abbildung 7).

SOLIS. Das sozialwissenschaftliche Literaturinformationssystem SOLIS des
IZ Sozialwissenschaften umfaBt uber 160.000 Dokumentationseinheiten seit
1945, jedoch im Schwerpunkt den Zeitraum von 1977 bis heute. Der Bestand
besteht zu ca. 42 % aus Zeitschriftenaufsatzen, zu 45 % aus Buchern und
Sammelwerksbeitragen und zu 10 °A) aus Grauer Literatur. 88 % der Nach-
weise haben ein Abstract, oft auch in Englisch. Neben den ublichen biblio-
graphischen Angaben sind die Dokumentationseinheiten deutsch und eng-
lisch verschlagwortet nach der Schlagwortliste des IZ. Die Datenbank hat
einen Zuwachs von ca. 15.000 Dokumenten jahrlich und wird monatlich ak-
tualisiert. Der Anteil an padagogisch interessierender Literatur liegt nach
strenger klassifikatorischer Zuordnung bei 4 %, nach meinen Berechnungen
zu den in FuBnote 6 genannten Wortstammen im Feld CT (= Controlled
Terms) bei ca. 33 %. SOLIS ist online fiber DIMDI, STN oder GBI verftigbar
oder auszugsweise uber die CD-ROM WISO III (vgl. auch Abbildung 8).

SOMED. die Datenbank zur Sozialmedizin des Instituts fur Dokumentation
und Information Sozialmedizin, offentliches Gesundheitswesen (idis) in Bie-
lefeld, enthalt eine grol3e Menge von Dokumentennachweisen zur
Gesundheitserziehung und zur Sucht- sowie Umweltproblematik. Die Daten-
bank umfaBt seit 1978 uber 277.000 Dokumentationseinheiten aus ca. 700
Fachzeitschriften, aus Btichern, Sammelwerksbeitragen, Dissertationen,
Grauer Literatur. Nach meiner Berechnung sind ca. 25 % des Bestandes, also
etwa 75.000 Dokumente. padagogisch relevant. 62 % der Dokumentations-
einheiten sind mit einem Abstract versehen. Der Bestand beinhaltet zu je 45
% Referenzen auf deutsch- und englischsprachigc Literatur. Der Rest verteilt
sich auf andere Sprachen. Ca. 85 % der Nachweise kann uber den idis-Lite-
raturschnelldienst in Kopien bezogen werden. Der jahrliche Zuwachs betragt
zwischen 15.000 und 20.000 Dokumentationseinheiten, die Datenbank wird
monatlich aktualisiert. SOMED ist nur uber DIMDI online verfugbar (vgl.
auch Abbildung 9).
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Relevante Online-Datenbanken
mit uberwiegend fremdsprachiger Literatur

BRITISH EDUCATION INDEX heiBt neben dem gedruckten Dienst auch
die Datenbank, die Dokumentennachweise aus 200 - 250 ausgewahlten
padagogischen Zeitschriften ab 1972 verzeichnet, und zwar Uber 55.000. Dar -
Uber hinaus enthalt sie Uber 10.300 Hochschulschriften des BRITISH EDU-
CATION THESES INDEX (BETI). Verschlagwortet ist der Bestand nach
dem British Education Thesaurus. Die Datenbank ist Ober DIALOG online
verfligbar. Neu angektindigt bei DIALOG ondisc wird "International ERIC",
eine CD-ROM-Datenbank, die den Australian, den British sowie den Cana-
dian Education index umfassen soil mit Bestanden ab 1976 (vgl. auch Abbil-
dung 10).

ERIC, die Datenbank des amerikanischen Educational Resources Informa-
tion Center ERIC, ist auch Grundlage fur die gedruckten Dienste "Current
Index to Journals in Education (CIJE)" und "Resources in Education (RIE)".
Die Datenbank enthalt Literaturhinweise aus meter als 700 vorwiegend
amerikanischen padagogischen Fachzeitschriften und Nachweise von
Forschungsreports, also Grauer Literatur, zum Zeitraum 1966 bis heute. Der-
zeit sind es ca. 700.000 Dokumentationseinheiten. Es besteht die Moglich-
keit, viele Dokumente per online ordering in Kopie zu bestellen. Die Daten-
bank ist online Ober DIALOG sowie im Internet Uber ASK ERIC14 verftigbar,
aber auch auszugsweise als CD-ROM (vgl. auch Abbildung 11).

FRANCIS Sciences de L'education. Die Datenbank des Institut de L'infor-
mation Scientifique et Technique ist seit 1972 computerisiert, enthalt Ober
110.000 Dokumentationseinheiten zur Padagogik und wachst jahrlich urn
3.500 Dokumente. 91 % davon sind Zeitschriftenartikel. Die Verschlag-
wortung erfolgt in Franzosisch und Englisch. 83 % der Dokumentationsein-
heiten umfassen ein Abstract. Die Datenbank ist online Ober QUESTEL re-
cherchierbar (vgl. auch Abbildung 12).

PsycINFO enthalt alle Zitate aus dem gedruckten Dienst "Psychological Ab-
stracts" sowie psychologische Literatur aus "Dissertation Abstracts". Es wer-
den Beitrage aus ca. 1.500 Zeitschriften aufgenommen, ebenso Bucher und
Dissertationen. Seit 1969 sind Ober 909.000 Dokumentationseinheiten ge-
speichert, jahrlich kommen ca. 30.000 hinzu. 77 % der Dokumentations-
einheiten sind mit einem Abstract versehen. Die Hauptsprache der Doku-
mente ist Englisch. Deutsche Literatur ist selten, da PSYNDEX seit 1977 - in
Anlehnung an PsycINFO - das deutschsprachige psychologische Schrifttum
auswertet. Die Datenbanken sind zucinander kompatibel, so daf3 mit den glei-
chen Deskriptoren des amerikanisch-deutschen Thesaurus in beiden Daten-

14 Adresse: http://ericiv.sunsitc.syr.cdu
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banken gesucht werden kann. Ftir PsycINFO steht bei DIMDI wahlweise eine
Benutzerftihrung in Deutsch und Englisch zur Verftigung. Einen Daten-
bankauszug gibt es auch unter der Bezeichnung PSYCLIT auf CD-ROM (vgl.
auch Abbildung 13).

Social SCISearch entspricht inhaltlich dem "Social Science Citation Index",
der alle Gebiete der Sozial- und Geisteswissenschaften umfal3t. Uber 2,5 Mil-
lionen Referenzen seit 1973 umfal3t diese Datenbank. Ausgewertet werden
jahrlich etwa 120.000 Aufsatze aus ca. 1.500 meist englischsprachigen Zeit-
schriften sowie auszugsweise aus weiteren 2.400 Zeitschriften des "Science
Citation Index". Der Anteil der Nachweise auf Dokumente in deutscher Spra-
che betragt 5 % (fiber 118.000 Dokumentationseinheiten). Nachgewiesen
werden Autoren, Titel, bibliographische Angaben, Institutsadressen sowie in
einem Drittel des Bestandes seit 1992 Abstracts. Als Besonderheit des Soci-
alSciSearch gilt, daB die Literaturreferenzen der nachgewiesenen Dokumente
in Kurzform aufgenommen sind. Mit der Annahme, daB Literatur nur ange-
fiihrt wird, wenn sie inhaltlich eine Bedeutung fur das Thema hat, kann man,
also welter suchen, wer dieses Schrifttum auch zitiert hat. Die Datenbank ist
Uber DIALOG online verftigbar oder auszugsweise Uber CD-ROM. Wen nur
die neueste Literatur der letzten 12 Monate interessiert, sollte online die
Teildatendank CURRENT CONTENTS/SSCI anwahlen (vgl. auch Abbil-
dung 14).

Sociological Abstracts (SA) entspricht inhaltlich der gedruckten Ausgabe,
umfat aher auch Dokuinentationseinheiten aus "SOCIAL PLANNING'
POLICY & DEVELOPMENT ABSTRACTS (SOPODA)" sowie "Internatio-
nal Reviews of Publications in Sociology (IRPS)". Die Datenbank beinhaltet
Ober 385.000 Zitate ab 1963, der jahrliche Zuwachs liegt bei ca. 19.000
Dokumenthinweisen, davon 54 % mit Abstracts. Ausgewertet werden Ober
1.600 Zeitschriften sowie Bucher, Konferenzberichte, Dissertationen. Die
Datenbank wird tlinfmal im Jahr aktualisieri und ist fiber DIMDI und
DIALOG online recherchierbar oder auszugsweise fiber die CD-ROM SO-
CIOFILE (vgl. auch Abbildung 15).

Bei all den genannten Datenbanken ist gegen Entgelt auch das Downloading
der Referenzen fur die eigene Arbeit erlaubt, so daB die Dlten in ein eigenes
Literaturverwaltungsprogramm gc!adcn werden ktinnen, wie es Peter Diepold
in seincm Vortrag kurz erlautertI5 und Ortwin Peske auf dem GIB-FrOhjahrs-
Workshop 1994 anhand von "LIDOS-Download 2.0" demonstriert haben. Die
Abbildung 16 faBt noch einmal die Datenbanken flitch den jeweiligen hosts
zusammen: weitere Ober die Hosts erreichbare Datenbanken der padago_zi-
schen (irenzgehiete sind in Klammern lediglich genannt. bier jedoch ii cht be-
schrieben worden.

15 vgl. Peter Diepold: Ilektronische Inrormationsdienste liir Wissenschatiler, in die-
sem Band S. 151T.
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Diskettendienste

Einige Datenbankproduzenten, wie beispielsweise das IZ Sozialwissenschaf-
ten, das Deutsche Institut fur Internationale Padagogische Forschung (DIPF),
das Deutsche Zentralinstitut far soziale Fragen (DZI) oder die religionspad-
agogischen Institute (Comenius-Institut, Munster; Katholische Religions-
padagogische Dokumentationsstelle, Munchen) bieten Diskettendienste an.
Hierbei handelt es sich urn Datenbankauszage entweder zu einem Themenbe-
reich oder zu dem Bestand eines Jahres. Die Dokumeatation kann auf den ei-
genen PC geladen und mit Hilfe eines Recherchemoduls durchsucht werden.

Literaturbeschaffung

Engpaft nach all den gefundenen Literaturreferenzen ist - wie eingangs schon
erwahnt - die Literaturbeschaffung. Hieran arbeiten die Hosts mit erhebli-
chem Aufwand zumindest far den Bereich der Aufsatzliteratur. Ich verweise
zudem auf das Projekt JASON-NRW, das in Nordrhein-Westfalen unter Be-
teiligung grafter Bibliotheken des Landes NRW lauft. Hinsichtlich der Mono-
graphien und Sammelwerke ist es ratsam, sich bei Zentralbibliotheken oder
Verbundkatalogen (z. B. online beim GBI "MONO") zu erkundigen, wo das
entsprechende Buch vorratig ist, so lange wir noch auf offentlich zugangliche
OPAC-Kataloge warten massen oder auf elektronische Bibliotheken mit
Vol Itextdatenbanken.

Schlulthemerkungen

Wie zu sehen war, gibt es bereits eine - vielleicht verwirrende Nile von
Datenbanken, die auch fur erziehungswissenschaftliche Fragestellungen ge-
nutzt werden konnen. Abgesehen von der Kostenklippe, die m. E. durch eine
Fehlentscheidung der Bundesregierung in der Fachinformationspolitik verur-
sacht ist,I6 gibt es allerdings noch erhebliche Infonnationslacken bei den
Padagogen und Erziehungswissenschaftlern hinsichtlich der elektronischen
Dienstleistungsangebote. Bei der neuen Studentengeneration und dem
wissenschaftlichen Mittelbau erlebe ich durchweg eine erfreuliche
Aufgeschlossenheit und Unbefangenheit im Hinblick auf die elektronische
Recherche. So glaube ich, daft sich die Arbeit Ir den Modellversuch FIS Bil-
dung und die Gesellschaft Information bildung letztlich auch lohnen wird,

16 VgI. hierzu ausiiihrlicher: K. A. Stroctmann: Fachinformationsdienste und gesell-
schaftlich produiierlcs Wissen: Okonomische, gesellschans- und informationspo-
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indem die Infrastrukturverbesserungen rich auch in einer Qualitatssteigerung
der erziehungswissenschaftlichen Lehre, Forschung und Literatur nieder-
schlagen werden und damit vielleicht auch in der padagogischen Ausbildung
und Praxis.

Anschrili des Verfassers:

Dr. Friedrich Rost
Freie Universitat Berlin
FB Erziehungs- und lJnterrichtswissenschaften
SE Information & Datenverarbeitung
Arnimallee 10
14195 Berlin
Tel: (030) 838-5888; Fax: -5889

Iitische Fragestellungen und Perspektiven. In: .Vachichten fur nokuntentanon
41(1990). S. 343-348.
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Abbildung la: Online und C1) -ROM hill Vergleich - I

Kriterium Online CD-ROM
DatenbankgroBe: > 1 GByte vorzugstvcise < 600

MB, dariiber hinaus
Segmenticrun nOti

Datenbankstnik-
turen von DB:

schr unterschiedlich sehr unterschicdlich

Aktualitat: wo. 1/2-jahrl. Update kcin - 12 x jahrl.
Update

Kosten: nutzungsablidngig,
schwer im vorhinein
kalkulierbar

iibcrschaubare, fixe
Kosten

Gerate-Aufwand: einfacher PC, Modem;
Tcicfonleitung, dardber
mehrere Hosts
crreichbar

leistungsfdhigcr PC,
in6glichst
Farbmonitor,
CD-ROM-
Laufwerk(c)

Erstinstallation
erfordert:

Datex-P- und DOS-
Kenntnisse, Anmeldung
bei Hosts

Hard- und Software-
Kenntnisse, Vert-Lig-
barkeit der CD-ROMs

Materialarten: uberwiegend Text-
information (Grafiken
u. Bilder nur mit host-
abhangiger Zusatz-
Software)

Textinformation, dock
auch Speicherung u.
Wiedcrgabc von Ton,
Grafiken u. Bildern
auf CD -RCM mo lich

Verftigbarkeit: mehrere Benutzer
konnen von
verschiedcnen Gerdten
aus problemlos
glcichzeitig arbciten

mehrere Benutzer
konnen relativ
problemlos von
verscbiedenen
Geri Len aus gleich-
zeitig arbeiten (wenn
PC- Netzwcrk vorh.)
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Abbildung 1b: Online und CD-RON1 1w Verglcich - 11

Kriterium Online
Such- und auch bei grolSen Daten-
Zugriffszeiten: mengen schnell (abWin-

Retrieval-
sprachen:

und
Moglichkeiten
der Retrieval-
Software:
Lcrnaufwand fur
Retrieval-Soft-
ware:

gig von (ir6Be. u. Bela-
stung_les Systems)
3-5 versch. Retrieval-
sprachen decken
Bereich der Online-
Datenbanken ab
schr ausgereift; sehr
vicle Moglichkeiten, z.
B. Kontextoperationen

2-3 Tage

Hilfe-Funktionen:

Technik,
Anwenderkreis:
(Fazit 1):

sehr beschriinkte
Online-Hilfefunktion;
Help_desk
Erprobte Technik im
Stadium der Reife, ftir
gelibte Amender

bet guten Kcnnt-
nissen der Daten-
hankstruktur und
Retrievalrnoglich-
keiten (Fazit 2):

(In Ankh:lung an the "I'

CD-ROM
durch physikalische
Eigenschaften der CD-
RUM begrenzt, deutlich
langsamer als Online
cinige fuhrende Retrie-
val-Systeme, loch auch
zahlreiche "Exoten"

moist weniger vielseitig,
einfachcr

2 3 Stunden

I. d. R. ausfuhrliche,
kontextorientierte Hilfe-
Funktionen
Junge Technik mit
boomartigem Erfolg;
auch als Einsticg fur

I3enutzer
besscrc Ergebnisse,
well aktucllcre, unseg-
mentierte Datenbestiin-
de mit ausgefeilterer
Retrievalsoftware
schncllcr durchsucht
werden konnen

belle von Wolfgang Zia. In:

ordentliche Ergebnisse,
viclleicht nicht ganz so
aktucll; alter(' Bestande
vielleicht gar nicht im
Bestand der CD-ROM

Cogito 1199(11, 11.1, S. 12)



52 Friedrich Rost

Abbi kiting 2: Vergleich BIBLIODATA - DNB aktuell

BIBLIODATA

1)atenbestanc1 (1.11.94):

ahgedeekter Zeitrautu:
Update:

Datenbankstruktur:
Besonderheiten:

ca. 2,2 Mill. Dokumente (nur
Bucher und Zeitschriften, keine
Aufsatze!)

ab 1972 bis heute
wochentlich ca. 10.000

Dokumente
26 Felder
Im Basic Index ist die Suche mit

Proximity-Operatoren mOglich

DNB aktuell (2 CI) -ROM)

Datenbestand (1.9.94):

abgedeckter Zeitratun:

Update:
Datenbankstruktur:

ca. 700.000 Dokumente (nur
Bud:: und Zeitschriften, keine
Aufsatze!)

ab 1986 bis heute (1. CD: 1986 -
1992, 2. CI): 1991ff.); dadurch
teilweise Uberschneidung des
Bestands

4 x im Jahr
17 Felder

(Quelle: Blue Sheet BIBLIODATA von STN; CD-ROM-Anteitung DNB)
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Abbildung 3

Name der DB Erlangen Library Information
System ELIS (IMMD 4)

angehot. Form(en) online fa CD-ROM El Diskettendienst
Fachgebiet(e) alle Fachgebiete der Universitat Erlangen-

Nurnberg

Zahl der DE
insgesamt

fiber 1,1 Millionen

abgedeckter
Zeitraum

ab 1982, z. T. auch tither, wenn ab 1982
angeschafft
Monographien, Serien, Sammelwerke,
Graue Literatur, Zeitschriften,

keine Aufsatze!

dokumentierte
Materialien

Abstracts keine

Sprachanteile k. A.

fiir die EWI relevant ca. 60.000 Bande Sondersammelgebiet
Bi ld:- 'gsforschung

Hersteller/Anbieter UB Erlangen-NUrnberg

derzeit kostenfreiKosten

Host(s) direkt uber DATEX-P, WIN, INTERNET
CD-ROM: Lit.dok. Bildung (FIS Bildung)

vi
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Abbildung 4

Name der DB Forschungsdokumentation FORIS

ano. ebot Form(en) online 13 CD-ROM El Diskettendienst
Fachgebiet(e)

Zahl der Dli
ina4esarnt

Forschungsprojekte in den
Sozialwissenschaften aus
Deutschland, asterreich and der
Schweiz

ca. 40.000 / Zuwachs jahrl. ca. 5.000

abgecleckter

Zeitraum
ab 1978 / Update: 3 x im Jahr

dokumentierte
Materialien

Projekte aus ausgewerteten Fragebiigen
(jahrliche Erhebung)

Abstracts ca. 93 % mit inhaltl. Kurzdarstellung des
Projekts

vorwiegend deutschSprachanteile

fur die EWI relevant knapp 20 % (Auskunft IZ)

Hersteller/Anbieter 1Z Sozialwissenschaften
Kosten ahhangig vom Host
Host(s) STN, DIMDI, GBI / CD-ROM: WISO III
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A bbildung 5

Name der DB Mathematikdidaktik MATHDI

angebot. Form(en) online El CD-ROM 111 Diskettendienst

Fachgebiet(e) Mathematikdidaktik & -unterricht sowie
dessen Grenzbereiche, z. B. Infortnatik,
informationstechnische Bildung

Zahl der DE
insgesamt

fiber 57.000 / Jahrl. Zuwachs: 4.000

abgedeckter
Zeitraum

seit 1976 / Update: alle 2 Monate

dokumentierte
Materialien

Zeitschriftenaufsatze und Serien (50%),
Bucher, insbesondere Lehr- und
Schulbticher (30%), Graue Literatur,
audiovisuelle Medien, Spiele u. a.

Abstracts ja, zum Anteil k. A.

Sprachanteile k. A.

fiir die EWI relevant z. B. Unterrichtsforschung,
Schulbuchforschung

Hersteller/Anbieter FIZ Karlsruhe sowie Zentrum f. Didaktik d.
Mathematik

Kosten 195 DM/h & 1,50 DM pro Dokument

Host(s) STN / Auszug auf CD-ROM MATHDI

r n
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Abbildung 6

Name der DB Psychologischer Index PSYNDEX

angebot. Iorm(en) online 12 CD-ROM 12 Diskettendienst

Fachgehict(e) Gesamte Psychologie einschl. psycholog.
relevanter Aspekte aus Nachbardisziplincn
wie Psychiatric, Soziologie, Erzichungs-
wissenschaft u. a.

Zahl der DE
insgesamt

Liber 90.000 / haul. Zuwachs: 8.000

abgedeckter
Zeitraum

seit 1977 Update: 1/4-jahrlich

dokumentierte
Materialien

Zeitschriften- und Sarnmelwerkaufsiitze,
Monographien, Hochschulschriftcn, Graue
Literatur, audiovisuelle Medien

Abstracts in deutsch und englisch

Sprachanteile fast ausschlieBlich deutsche Quellen

fur die EWI relevant ca. 33 %

Hersteller/Anbieter ZPID, Universitat Trier
Koqen hostablilingig

Host(s) DIMDI, GBI / CD-ROM: PSYNDEX
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Abbildung 7

Name der DB Testdatenbank PS YTKOM

angebot. Form(en) online IN CD-ROM Diskettendienst

Fachgebiet(e) Psychologie, Padagogik

Zahl der DE
insgesamt

ca. 2.500 / Jahrl. Zuwachs: ca. 120

abgedeckter
Zeitraum

ab 1945 Update: halbjahrlich

dokumentierte
Materialien

psychologische and padagogische Tests

Abstracts ja

Sprachanteile ausschlieBlich deutschsprachige Materialien

fiir die EWI relevant ja

Hersteller/Anbieter ZPID Trier

Kosten 10 DM/h & 0,75 DM pro Dokument

Host(s) DIMDI
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Abbildung 8

Name der DB Sozialwissenschaftliches
Literaturinformationssystcm SOLIS

angebot. Form(en) online © CD-ROM 0 Diskettendienst El
Fachgebiet(e) Soziologie, Sozialpolitik, Sozialgeschichte,

Bevolkerungsforschung, Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung, Kommunikations-
wissenschaft, Sozialpsychologie

Zahl der DE
insgesamt

Ober 160.000 / Zuwachs jahrl. ca. 15.000

ahgedeckter
Zeitraum

seit 1977, Monographien auch davor tab
1945) / Update: monatlich

dokurnentierte
Materialien

42 % Zeitschriftenaufsatze,
13 % Monographien,

32,5 % Sammelwerke and Beitrage aus Sw.
10 % Graue Literatur

Abstracts 88 % der DE, ein Tell davon auch in
Englisch

Sprachanteile fast ausschl. deutschsprachige Materialien

ftir die EWI relevant nach strenger Klassifikation 4 %,
nach Deskriptoren 33 %

Hersteller /Anhieter IZ Sozialwissenschaften
Kosten abhangig vom Host
Host(s) STN, DIMDI, GB1 / CD-ROM: WISO 111
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Abbildung 9

Name der DB Sozialmedizin SOMED

angebot. Form(en) online 12 CD-ROM Diskettendienst

Fachgebiet(e) gesamter Bereich der sozialen (nicht-
klinischen) Medizin and deren Rand-
gebiete: Arbeitsmed., Gesundheitswesen &
-erziehung, Suchtkrankheiten, med. Statistik

& Epidemiologie, Umweltmedizin

Zahi der DE
insgesamt

fiber 277.000 Jahr!. Zuwachs: 15 20.000

abgedeckter
Zeitraum

seit 1978 Update: monatlich

dokumentierte
Materialien

Zeitschriftenaufsatze, Monographien,
Sammelwerke und -beitrage, Dissertationen,
Graue Literatur

Abstracts ca. 62 % der DE

Sprachanteile je 45 % Deutsch bzw. Englisch, Rest
Franzosisch u. a.

fur die EWI relevant nach meinen Berechnungen ca. 25 %
(Gesundheitserziehung, Sonderpadagogik,
Suchtproblematik)

Hersteller/Anbieter idis, Bielefeld

Kosten keine Lizenzgebtihr, Download 0,60
DM/Dok.

Host(s) DIMDI
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Abbildung 10

Name der DB BRITISH EDUCATION INDEX

anebot. Form(en) online DI CD-ROM Diskettendienst

Fachgebiet(e)

Zahl der DE
insgesamt

Erziehungswissenschaft/Piidagogik
Didaktik

tiber 55.000 (BEI) & 10.300 (BETI)

abgedeckter
Zeitraum

ab 1972

dokumentierte
Materialien

Zeitschriftenaufsatze aus 200 250 pad.
Zeitschriften (BEI),
Dissertationen (BETI)

Abstracts keine

Sprachanteile ausschl. englischsprachige Lit.

ftir die EWI relevant ja, 100 %

Hersteller/Anbieter University of Leeds
Kasten 30 $/h & .30 $ pro Dokument._ ._... _ ._.. .

Host(s) DIALOG deinnuchst auf der CD-ROM
International ERIC
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Abbildung II

Name der DB ERIC

angebot. Form(en) online El CD-ROM EZI Diskettendienst 0

Fachgebiet(e) Padagogik/Erziehungswissenschaft and

Randgebiete

Zahl der DE
insgesamt

ca. 700.000 jahrlicher Zuwachs: ca. 31.000

abgedeckter
Zeitraum

seit 1966 Update: monatlich

dokumentierte
Materialien

Zeitschriftenaufsatze aus mehr als 700
vorwiegend amerikanischen pad.
Zeitschriften, Forschungsreports

Abstracts ja

Sprachanteile ausschlieBlich englischsprachig

ftir die EW1 relevant ja, 100 %

Hersteller/Anbieter ERIC

Kosten 60 $/h & .40 $ pro Dokument

Host(s) DIALOG auszugswcise auf 2 CD-ROM
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Abbildung 12

Name de,: DB I FRANCIS Sciences de L'education
(520)

angebot. Form(en) online DI CD-ROM Diskettendienst

Fachgebiet(e)

Zahl der DE
insgamt

Padagogik/Erziehungswissenschaft, insbes.
Geschichte & Philosophic der Erziehung,
Bildungswesen, -politik, -okonomie, -sozio-
logic, Padagogische Psychologie, Erwach-
senenbildung u. a.

fiber 110.000 Jiihrl. Zuwachs: 3.500

abgedeckter
Zeitraum

seit 1972

dokumentierte
Materialien

91 % Zeitsehriftenaufsiitze

Abstracts 83 % mit Abstracts

Sprachantcilc vorwiegend franzosischsprachig

fiir die EWI relevant ja, 100 %

Hersteller/Anbieter
Kosten __
1Iost( s)

INIST
k. A.

QUESTEL

G
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Abbildung 13

Name der DB PsycINFO

angebot. Form(en) online 12 CD-ROM El Diskettendienst

Fachgebiet(e) Gesamte Psychologie, zudem relevante
Gebiete der Psychiatrie, Soziologie,
Erziehungswissenschaft, Medizin u. a.

Zahl der DE
insgesamt

fiber 909.000 jahrlicher Zuwachs: ca.30.000

abgedeckter
Zeitraum

seit 1969 Update: monatlich

dokumentierte
Materialien

Aufs5tze aus ca. 1.500 Zeitschriften,
Monographien, Dissertationen

Abstracts 77% mit Abstracts

Sprachanteile vorwiegend Englisch

fur die EWI relevant geschatzt ca. 20 %

Hersteller/Anbieter American Psychological Assoc.

Kosten hostabhangig

Host(s) DIMDI, DIALOG CD-ROM: PsycINFO

C
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Abbildung 14

Name der DB SocialSciSearch

anoebot. Form(en) online El CD-ROM El Diskettendienst
Fachgebiet(e) alle Gebiete der Sozial- und Geistes-

wissenschaften

Zahl der DE
insgesamt

Ober 2,5 Millionen Literaturhinweise
jiihrl. Zuwachs: ca. 130.000

abgedeckter
Zeitraum

seit 1973 Update: wochentlich

dokumentierte
Materialien

Aufsatze aus 1.500 Zeitschriften in Cover-
to-cover-Auswertung und aus weiterm
2.400 Zeitschriften (Teilauswertung)

Abstracts keine

Sprachanteile vorwiegend englischsprachig, deutscher
Anteil knapp 5 % (Ober 118.000 DE)

flir die EWI relevant ja, wenn englischsprachige Lit. gesucht
wird.

Hersteller/Anbieter Institute for Scientific Information (ISI)
Kasten
Flost(s)

hostabhangig

DIMDI, DIALOG Auszug auf CD-ROM

VS
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Abbildung 15

Name der DB Sociological Abstracts (SA)

angebot. Form(en) online 12 CD-ROM 12 Diskettendienst

Fachgebiet(e) Soziologie, Sozialpsychologie, Anthropo-
logic, Wirtschaftswissenschaften,
Erziehungswissenschaft, Statistik u. a.

Zahl der DE
insgesamt

fiber 385.000 jiihrl. Zuwachs: ca. 19.000

abgedeckter
Zeitraum

ab 1963 Update: 5 x im Jahr

dokumentierte
Matcrialicn

Aufsiitze aus meter als 1.600 Zeitschriften;
Monographien, Dissertationen, Konferenz-
berichte, Rezensionen

Abstracts 54 % mit Abstracts

Sprachanteile 80 % engl., 6 % franz., 3,5 % dt.

fur die EWI relevant ca. 5 %

Hersteller/Anbieter Sociological Abstracts, Inc.

Kosten hostabhiingig

Host(s) DIMDI, DIALOG CD-ROM: SOCIOFILE

Cr-.
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Abbildung 16a: Hosts und deren Datenbanken in Auswahl

Host Datenbanken Bemerkungen
DIMDI = CURRENT Suchsprache: grips
Deutsches
Institut fur
medizinische

CONTENTS/SSCI,
FORIS,
(Gcrontologie -DB

Zugang iiber offend.
Telefonnetz, Datex-P,

Dokumenta-
don und In-
formation,
KO In

GEROLIT),
PsycINFO,
PSYNDEX,
PSYTKOM,
SocialSciScarch,
SOCIOLOGICAL

Datex-J/BTX, WIN,
EUROPANET,
INTERNET

Ober DIMDI kann man
zum Host ECHO und

ABSTRACTS,
SOLIS,
SOMED,

(Sport-DB SPOFOR &

dem DB1 (ZBD I )

wechseln.

Mondscheintarif
SPOLIT) u. a.

STN Inter- BIBLIODATA, Suchsprache:
national (Dissertations-DB MESSENGER
c/o HZ
Karlsruhe

DISSABS), FORIS,
MATHDI,
SOLIS,
(Grauc Literatur-DB

Zugang Ober offend.
Telefonnetz, Datex-P,
WIN, INTERNET

SIGLE), (Umwelt-DB
UFORDAT), (Umwelt-DB Akademisches
ULIDAT),
(Lehr- & Forschungsst.-DB

Programrn (80%
Rahatt)

VADEMECUM)u. a.
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A bbildung 16b

Host Datenbanken Bemerkungen

DIALOG
europe,
Frankfurt/M.

(Gerontologie-DB
AGELINE),

(audiovis. Material A-V-
Online),

BRITISH EDUCATION
INDEX,

ERIC,

PsycINFO
SocialSCISEARCH,
SOCIOLOGICAL

ABSTRACTS u. a.

Suchsprache: DIALOG

Zugang iiber offentl.
Telefonnetz, Datex-P,
Datex-J/BTX, WIN,
INTERNET

vorrangig englisch-
sprachige DB

GBI = Ge-
sellschaft f.
betriebswirt-
schaftliche
Information,
Munchen

FORIS,
(Arbeitswissenschaft

LABOR),
PSYNDEX,
SOLIS
u. a.

Suchsprache: AOS

DBI = Dt.

Bibliotheks-
institut,
Berlin

BIBLIODATA,
ZDB 1,

(KongreBschriften-DB

GKS1),
(Nieders. Zs.-DB NZNO),

(Bayr. Stabi-ZS-DB
ZBSB),

(Verbundkatalog_MONO)

FRANCIS u. a.

Suchsprache: grips

keine Aufsiitze in den
DB, doch Online
ordering von Aufsiltzen
fiber ZS.-Titel miiglieh

Suchsprache:

QUESTEL
QUESTEI,

0 1,



Alexander Botte

Die "Literaturdokumentation Bildung
auf CD-ROM" des HS Bildung

Eine erste Bilanz nach acht Monaten

Sehr geehrte Damen und Herren, wie viele von lhnen sicherlich registrieren
werden, erhalte ich hier auf der 2. Fachtagung der GIB zum zweiten Male die
Gelegenheit, die Arbeit des Fachinformationssystems Bildung vorzustellen.
Dely mochte ich zunachst meinen Dank an die Initiatoren dieser Veranstal-
tung richten. Dies ist sicher einerseits Ausdruck der engen Verbundenheit der
GIB mit unserem Modellversuch; ich hoffe aber andererseits, annehmen zu
dUrfen, dal3 unser Projekt "Literaturdokumentation Bildung auf CD-ROM"
tatsfichlich ftlr den durch diese Tagung angesprochenen Personenkreis von
besonderer Bedeutung ist und daher diese etwas herausgehobene Aufmerk-
samkeit zu Recta in Anspruch nimmt.

Wir haben mit der Herstellung dieser CD-ROM, d.h. konkret mit der Zusam-
menstellung einer aus relativ zahlreichen Zulieferungen gespeisten Literatur-
dokumentation Neu land betreten. Es gabe verschiedene Aspekte dieses Un-
ternehmens, die man einer naheren Betrachtungen unterziehen kOnnte. Frau
Bambey wird dies morgen im Rahmen des Workshops I fur unsere produk-
tionsseitigen Erfahrungen tun. [eh mochte im Rahmen einer ersten Bilanz
nach acht Monaten zu folgenden Fragestellungen berichten:

I. Akzeptanz der CD-ROM bei der anvisierten Klientel:

Anvisierter Abnehmerkreis,
- Vertriebsbilanz,
- Vertriebsperspektiven.

2. Perspektivische Verbesserungen der CD-ROM und Anpassung an die Nut -
zerwUnsche:

- Abdeckung der wesentlichen Inhaitsbereiche,
- Weiterentwicklung des Rechercheinstrumentariums,
- Steigerung der Aktualitat der Information

7 2
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3. Neuerungen auf der Ausgabe 1995 der CD-ROM:

- quantitative Veranderungen,
Neuerungen im Bereich der Oberflache und Prasentation.

1 Welche Akzeptanz hat die CD-ROM bislang bei
der anvisierten Klientel gefunden und
wie ist diese Akzeptanz einzuschatzen?

Wenn man die Marktaussichten eines Informationsproduktes, wie es die Lite-
raturdokumentation Bildung auf CD-ROM darstellt, einschatzen will, so kann
.ian sich wohl am ehesten am Vertrieb einer gedruckten Spezialbibliographie
orientieren. Im Vergleich zum Druckwerk hat die CD-ROM die Vorteile, daB
sie welt groBere Anwendungsmoglichkeiten bietet und als relativ neuestes In-
formationsmedium besondere Attraktivitat genieSt. Andererseits ist sie ge-
gentiber dem Druckmedium dadurch benachteiligt, daB sic nur far einen ein-
geschrankten Benutzerkreis ilberhaupt in Frage kommt, der namlich Ober die
technischen Voraussetzungen verfligt. Nachteilig wirkt sich sicher auch aus,
daB es gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich immer noch Vorbehalte,
wenn auch abnehmende, gegenUber den elektronischen Informationsmitteln
gibt.

Unter den genannten Voraussetzungen muB man den Kreis der Einrichtungen,
die mit unserem Produkt CD-ROM realistischerweise erreicht werden sollten,
in folgenden drei Bereichen sehen:

I. mittlere und groBere wissenschaftliche Bibliotheken von Einrichtungen
mit einem padagogischen Schwerpunkt (u. a.: Hochschulbibliotheken,
Fachbereichsbibliotheken, landesweite Einrichtungen der Aus- und Fort-
bildung, Forschungsbibliotheken),

2. Informationsvermittlungsstellen im padagogischen Feld,

3. Zentrale Bibliotheken der Bildungsverwaltung und Bildungspolitik (Mini-
sterien, Behorden).

Alle Ubrigen Abnehmcrkreise, die man als potentielle bezeichnen konnte, ha-
hen unter gegenwartigen Bedingu igen nur eine eher einty'schrtinkte Nut-
zungserwartung an cinc CD-ROM-Datenbank, die vor alien) in der voraus-
sichtlich zu gcringen Haufigkeit der lnanspruchnahme ihre Begrenzung fin-
det. Zu nennen waren hier:

Finzelpersoncn (Wissenschaftler, Studcnten, Lehrer)
- Finrichtungen der padagogischen Praxis (Schulen, Erwachsenenbildung

usw.)
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Soweit man die Verbreitung der CD-ROM im letzteren Feld der padagogi-
schen Praxis fordern will, muB man dies auch durch eine besondere Preisge-
staltung unterstiltzen, die der geringeren Nutzungsfreque z und auch der ge-
ringeren Kaufkraft dieser Klientel angepaat ist. Wir habeu dies bisher fOr den
gesamten Bereich der Schule und der praktischen Lehreraus- und -fortbildung
gemacht, indem wir diesen Einrichtungen auf BeschluB des Koordinierungs-
ausschusses und auf Basis einer Vereinbarung mit der Softwarefirma eine be-
sonders gunstige sogenannte "Schulversion" zu 100.- DM anbieten kOnnen.

Wie sieht nun der Verkaufsabsatz der CD-ROM nach achy!
Monaten aus?

Bis Anfang November 1994 wurden als Einmalexemplar oder im Abonne-
ment fUr Netz- und Einzelplatzversionen 116 Exemplare verkauft. Diese ver-
teilen sich wie folgt auf spezifische Kundenkreise:

Art der Institution Verkauf Freiexemplare

Universitatsbibliotheken 31

Fachbereichsbibliotheken 16

(i.d.R. erziehungswiss. FB)
POdagogische Hochschulbibliotheken 13

Sonstige Fachhochschulbibliotheken 8

Landesinstitute, Landesmedienstellen, 25
Landesbibliotheken, Ministerien
Sonstige Aus- und Fortbildungseinrichtungen 1

Fachinformationseinrichtungen 8

Forschungseinrichtungen 5

Stadtbibliotheken 3

Verlage 2
Privatpersonen 4

Stand: 10.11.1994

100

17

Darunter befinden sich 20 Exemplare zum reduzierten Preis fUr die Schulver-
sion. Wie man sieht, gehort dazu keine einzige Schule, sondern es ;iandelt
sich durchweg urn Lehrerbildurgseimichtungen. Aul3erdem konnten die Her-
ausgeber-Institutionen zu diesem Preis Zweitexemplare bestellen.

Diese Bilanz der Vcrkaufszahlcn ergibt allerdings nur cin sehr unvollstOndi-
ges Bild Ober den gesamten Vertrieb bzw. Ober die..aktuelle Verbreitung der
"Literaturdokumentation Bildung auf CD-ROM". Ubcr den Verkauf hinaus
wurden noch 117 Freiexemplare verschickt. Freiexemplare wurden selbstver-

ri

4
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standlich vergeben an die 14 zuliefernden Institutionen, die dieses Projekt zu-
sammen mit FIS Bildung als Herausgeber tragen. Einige CD-ROMs wurden
als Tausch-Exemplare eingesetzt.

Weiterhin wurden auf BeschluB des KoordinierunszsausschuB insgesamt 100
Freiexemplare nach einem bestimmten Proporz an die Kultusministerien der
Under vergeben, die diese im eigenen Haus und an Einrichtungen der pad-
agogischen Praxis weiterleiten konnten. Danach diirfen wir wohl davon aus-
gehen. daB zur Zeit alle Kultusbehorden und alle kulturhoheitlichen Einrich-
tungen der Lehreraus- und -fortbildung - smelt sie fiber die technischen Vor-
aussetzungen verfugen! - mit unserer CD-ROM ausgestattet sind. Praktisch
ollstandige Verbreitung gilt wohl auch fur die relativ itherschaubare Zahl

der freien padagogischen Forschungseinrichtungen und der padagogischen
Informationsvermittlungsstellen, die ja groBenteils identisch sind.

In Bezug auf die staatlichen Stellen und die Einrichtungen der Lehreraus- und
-fortbildung konnen ir mit gewissen Abstrichen auch fur Osterreich und die
Schweiz die Aussage treffen, daB eine weitgehende Verbreitung der CD-
ROM gesichert ist. Allerdings sind in der Schweiz vie zum Tell auch in
Osterreich die Universitlitsbibliotheken noch unterreprasen:iert. Zur Zeit he-
tinden sich in Osterreich 11 und in der Schweiz 7 CD-ROMs. Ilinzu kommt
im Ausland lediglich noch eine, die von einem padagogischen Fachbereich
einer belgischen Universitat envorben wurde.

Bilanzierende Bemerkung

Betrachte* man nun vor dem Hintergrund dieser Zahlen und der Ausgangser-
wartungen die bisherige Vertriebsbilanz unserer CD-ROM, so kann man
durchaus Ve" einer Art "Erfolgsstory" sprechen.

Schon nach acht Monaten Vertriebszeit kann festgestellt werden. daB dieses
Informationsmittel mit knapp 240 Exemplaren in gre313tenteils einschlagigen
Multiplikatorcinrichtungen verankert ist. Dies wird auch deutlich im Ver-
gleich mit den CD-ROM-Produkten der venvandten Fachinfonnationsein-
richtungen der Sozialwissenschaftler und Psychologen, die vergleichbare
Ahonnentenzahlen erst nach zwei bis vier Jahren Marktprasenz erreicht ha-
hen.

17
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Ausblick: Was konnen wir zur weiteren Verbreitung
der CD-ROM noch tun?

Zur besseren Ausschopfung der Absatzmoglichkeiten bieten sich vor allem
die Hochschulbibliotheken an. Dort, wo UBs einen Zugang zu CD-ROM-
Laufwerken eroffnen, kommt es in der Regel zu hohen Auslastungen der Ge-
rate. Der Multiplikatoreffekt ist hier besonders groB, die Hochschulbibliothe-
ken sind die klassischen Einrichtungen der CD-ROM-Nutzung.

Wir konnen davon ausgehen, daB wir zur Zeit in der Bundesrepublik noch ca.
30 bis 40 Bibliotheken von Hochschulen, in denen Padagogik eine relevante
Rolle als Studienfach spielt, zusatzlich versorgen konnen. Wir sind optimi-
stisch, daB wir im Laufe des nachsten Jahres, vor allem mit der neuen Aus-
gabe, weitgehend dieses Ziel erreichen konnen..

AuBerhalb der Bundesrepublik sehen wir die Situation so: In Osterreich und
in der Schweiz erwarten wir bei Hochschulen noch einen zusatzlichen Absatz
von ca. 10 Scheiben. Im ilbrigen Ausland werden die Absatzchancen dieser
CD-ROM generell aufgrund des Schwerpunktes auf der deutschsprachigen
Literatur nicht zu hoch einzuschatzen sein. Auch wenn wir die nfichste Aus-
gabe mit einer englischsprachigen Oberflfiche versehen, wird man in der Re-
gel nur mit Deutschkenntnissen guten Gebrauch von der CD-ROM machen
!airmen.

Wie konnen wir zukiinftig finanzielle Aspekte in unsere
Vertriebsstrategie einbeziehen?

Eine Senkung des Preises wird im gesamten Hochschulbereich kaum zu einer
nennenswerten Absatzsteigerung fuhren, da unsere CD-ROM preislich am
unteren Rand vergleichbarer Produkte rangiert.

Dies heiBt jedoch nicht, dal3 mit Blick auf die Hochschulbibliotheken die Fi-
nanzierungsfrage keine Rolle spielt. Die jtingsten Restriktionen in den Bi-
bliothekshaushalten sind ja allgemein bekannt, und sie wirken sich vor allem
negativ auf die Bereitschaft aus, feste, fiber Jahre verpflichtende Abonne-
ments einzugehen.

Die Beschaffungspolitik der wissenschaftlichen Bibliotheken wird angesichts
des stiindig wachsenden Angebots an CD-ROM-Datenbanken selektiver wer-
den. Kriterien der Auswahl werden dabei vor allem sein, wie die flicherfiher-
greifenden Bibliotheken ihre defizitaren Informationsbereiche sinnvoll er-
gNnzen konnen und wic sic dies gleichzeitig miiglichst rationell tun !airmen.
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Unter diesem Gesichtspunkt wird es gerade fur Hochschulbibliotheken, die ja
in der Regel ein sehr breites Facherspektrum vertreten, interessant, mit einer
CD-ROM mehrere verwandte Fachgebiete abzudecken. Nur geringe Erfolgs-
aussichten sehe ich in Zukunft fur CD-ROMs, die Datenbanken prasentieren,
die mehrfach angeboten werden.

Grundsatzlich sei die perspektivische Empfehlung ausgesprochen, die Ange-
bote auf dem Medium CD-ROM gut zu koordinieren und ggf. auch eine Ko-
operation vorzuziehen, denn die Verwaltung einer stets grOBer werdenden
Anzahl von CD-ROMs bedeutet zum Beispiel fur die Hochschulbibliotheken
einen groBeren Belastungsfaktor bei Schulungsaufwand u.a.

Eine andere Belastung, die besonders leicht die groBen Bibliotheken trifft, ist
die Preispolitik der Softwarehauser, die fur Netzwerknutzung pauschal sehr
viel hohere Lizenzgebilhren verlangen als fur Einzelversionen. Da eine spezi-
fische CD-ROM in der Praxis nur sehr selten simultari von zwei oder gar 20
Terminals aus angesprochen wird, zielt diese Regelung auf eine potentielle
Situation, die die absolute Ausnahme darstellt, Hier muB auf allgemeiner
Ebene etwas geschehen. Die Bibliotheken selbst engagieren sich stark auf
diesem Feld, und wir haben auf dem letzten Dataware-User-Treffen den Ein-
druck gewonnen, daB diese Firma da auch zu Konzessionen bereit ist.

CD-ROM-Vertrieb in Einrichtungen der padagogischen Praxis

Nun noch einige Bemerkungen zum Ziel der Verbreitung der CD-ROM in
Bereichen der Bildungspraxis, speziell in Schulen. Dieses Ziel war u. a. sicher
auch als bildungspolitische Absicht mit der Einrichtung unseres Modellver-
suchs verbunden. Deshalb sollten wir neben dem besonderen finanziellen
Angebot auch weitere Anstrengungen in dieser Richtung unternehmen.

Dabei muB man sich ehrlicherweise aber bewul3t sein, daB die Realitat des
schulischen Alltags zur Zeit z. B. nur eher geringe Verwendungsmoglichkei-
ten fur eine Literaturdatenbank auf CD-ROM bereithalt. Sei es Schulverwal-
tung oder Unterrichtsvorbereitung, nur relativ wenige Situationen rind vor-
stellbar, in der tatsachlich eine Literaturdokumentation zur Unterstutzung
herangezogen wtIrde.

Prohlematisch wird die Nutzung an Schulen vor allem auch durch die derzei-
tige Unmoglichkeit, eine rasche Literaturversorgung mit dem 1 iteraturnach-
WC S zu verbinden.

Lin zukOntlig eventuell in der I3edeutung anwachsendes Feld der schulischen
Nutzung ist die propadeutische Behandlung clektronischer Informationsmit-
tel in der Oberstufe: In entsprechend ausgestatteten Schulen kOnnen SchUler-
gruppen die bibliographische Recherche exemplarisch anhand unserer CD-



Die "Literaturdokumentation Bildung auf CD-ROM" 75

ROM einilben und dabei inhaltliche Impulse fur bestimmte Schulfacher auf-
nehmen.

Zweifellos bedarf die Verbreitung solcher Nutzungsweisen noch der Zeit;
vorlaufig hangt sie sehr stark vom Engagement einzelner Personen in den
Schulen ab. Langfristig konnen auf diesem Feld nur tiber die Vermittlung der
Kultusverwaltungen und der Lehrerbildungseinrichtungen Erfolge erzielt
werden.

2 Mit welchen MaRnahmen kann eine perspektivi-
sche Verbesserung der CD-ROM in Anpassung
an die Nutzerwiinsche herbeigefiihrt werden?

Zur Bewertung der Qualitat einer CD-ROM-Literaturdatenbank konnen jen-
seits der Fragen der formalen Organisation im wesentlichen drei Leistungsbe-
reiche herangezogen werden:

1. Vollstandigkeit in Bezug auf das thematische Zielgebiet: Abdeckung der
wesentlichen Inhaltsfelder,

2. Exaktheit und Tiefe der dokumentarischen Erschliel3ung: Weiterentwick-
lung des Rechercheinstrumentariums,

3. Steigerung der Aktualitat der Information: Verkttrzung des Update-Inter-
valls.

Das erste Kriterium ist mit Sicherheit am schwierigsten zu fassen und empi-
risch zu Oberprilfen, wenn es urn ein so komplexes Themengebiet wie das ge-
samte Bildungswesen geht. Auf3erdem ist "Vollstandigkeit" ein fur Doku-
mentare verhangnisvoller Begriff. So wird in der Regel jede Dokumentations-
stelle scheitern, wenn sie nur ein oder zwei einschlagige Wissenschaftler die
Datenbank befragen laBt. Mindestens einer von beiden wird das Fehlen eincs
eigenen Beitrags in einem just neu begrtIndeten Mitteilungsblatt feststellen.

Empirisch fundieren tam sich, daB unsere CD-ROM zu alien groBeren The-
men des Bildungsbereichs mit umfangreichen Literaturhinweisen aufwarten
kann; dies gilt in gewissem MaBe sogar auch air die erkannten sogenannten
Defizitbeieiche, d. h. air die Themenfelder, fir die wir bislang keine zentral
zustandigc Zulieferinstitution haben. Drei dieser Defizitbereiche scien hier
speziell betrachtet: Gesamtrecherchen im Themenfeld "Berufl iche Bildung"
crbringen Ober 22.000 Titel, im Themenfeld "I lochschulc" Ober 11.000 und
im Themenfeld "Migrations- und Auslanderpadagogik" Ober 5.000 Titel.

Eine qualitative Bewertung dieser Nachweise 1st naterlich ohne ausflthrliche
Expertise unmoglich. Dennoch schcint mir die Aussage erlaubt, daB aufgrund
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der Erfahrung und des Renommees der an der CD-ROM beteiligten luD-
Ste lien und der Vielseitigkeit des Herangehens an die Literatur mit hoher
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, daB auch fur die Rand-
bereiche die zentralen Literaturtitel erfaBt wurden.

Als vorlaufiges Fazit zum Punkt inhaltliche Abdeckung der pddagogischen
Themenbereiche mochte ich formulieren: Die relative Vollstandigkeit der
thematischen Abdeckung ist der entscheidende Vorzug dieser Literaturdoku-
mentation, der ja letztlich auch mit dem hohem Aufwand der komplizierten
Datenaggregierung envirkt wurde und wird.

Verbesserungen durch neue Zulieferer

Verbesserungen sind jedoch auch in dieser Hinsicht moglich durch die Einbe-
ziehung weiterer Zulieferer. Wir haben schon in der zu Beginn des nachsten
Jahres erscheinenden Ausgabe Mr das Themengebiet "Hochschule" die Daten
des Instituts far Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hinzugewonnen.

Mit einer ersten, noch relativ kleinen Zulieferung ist die "Projektgruppe
Hochschulforschung" an der nachsten Ausgabe beteiligt, von der wir ab 1995
fur ihr Spezialgebiet zentrale und qualitativ hochwertige ErschlieBungen er-
warten kOnnen. Mit Hilfe dieser neuen Partner kommen wir sicher auch im
Themenfeld "Hochschuibildung" zu einer kompetenten Vertretung der rele-
vanten Literatur.

Mit der nachsten Ausgabe wird auch die Bibliothek fur Bildungsgeschichth-
che Forschung mit ihrem einmaligen Bestand an historischer Bildungslitera-
tur auf der CD-ROM vertreten sein. Die Bibliothek ist der Fernleihe ange-
schlossen und unterstiltzt mit besonderen Serviceleistungen vor allem auch
die Funktion der Literaturversorgung.

Weiterhin gehcn wir davon aus, daB wir auf der tIbernachsten Ausgabe der
CD-ROM die Integration der Daten der "Literaturdokumentation Berufsbil-
dung" in der einen oder anderen Form auf der CD-ROM vollziehen konnen.
Diese Datenbank wird bis Frtlhjahr nachsten Jahres durch ein Projekt vorbe-
reitet und dann am BIBB federfahrend weiterbetreut. Damit dtlrfte dann die
CD-ROM auch auf diesem Gebiet nicht nur mit ausreichender, sondern mit
besonderer Prasenz aufwarten konnen.

Die Einbeziehung der Schweizer Daten ist ilk die Ausgabe 1995 nicht mog-
lich gewesen. Dicses Vorhaben muf3 auf die Ausgabe 1996 verschoben wer-
den, wcil in der Schweiz zur Zeit eine Neuorganisation und Zentralisierung
der Literaturdokumentation im Gange ist, die die dort vorhandenen rclativ ge-
ringen Ressourcen noch bindet. Wir erhoffen uns jedoch von diesem Schritt
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noch einmal einen besonderen Impuls fur den Absatz der CD-ROM in

Schweizer Hochschulen, der bisher noch eher gering ist.

Mit den soweit geplanten Erweiterungen des Zulieferkreises din-nen wir bis
spatestens 1996 ein von der Integrationsleistung her so interessanten Infor-
mationsdienst anbieten, daB eine im Sinne der oben angesprochenen strenge-
ren Selektion bei der Anschaffung von CD-ROMs durch Hochschulbiblio-
theken ausreichende Attraktivitat gewahrleistet sein sollte, urn der CD-ROM
einen dauerhaften Platz in diesem Abnehmerkreis zu sichem.

Die Strategie, durch quantitative Ausdehnung der Zahl der Zulieferer an FIS
Bildung die Qualitat der CD-ROM zu verbessem, sollte damit aber zu einem
gewissen AbschluB kommen. Wir werden dann insgesamt 19 Datenzuliefe-
rungen in der Geschaftsstelle zu integrieren haben, was auch bei bester Routi-
nisierung der Ablaufe einen ganz erheblichen Zeitaufwand bei jedem Update
unvermeidbar macht.

Leicht nachvollziehbar ist, daB sich die quantitative Erweiterung deutlich mit
den anderen Zielen der qualitativen Verbesserung, wie der Weiterentwick-
lung der dokumentarischen Erschliel3ungsleistungen und der Steigerung der
Aktualitat unserer Daten stoat. Verbesserungen auf diesen beiden Feldern
sind unter den bei uns gegebenen heterogenen und komplizierten
Produktionsbedingungen besonders schwer zu erreichen. Gleichzeitig sind sie
aber von hoher Bedeutung frit. die Zufriedenheit mit dem Produkt, und sic
sind gerade dann von steigender Dringlichkeit, wenn die Datenbank welter
anwachst.

We Idle Moglichkeiten bestehen zur Verbesserung
der Erschlieflungsleistungen?

Das zentrale Instrument der Recherche sind die SchlagwOrter bzw. Deskripto-
ren. Angesichts der dezentralen 1-lerstellungsweise der Daten und angesichts
des gewaltigen Bestandes an historischen Dokumenten kOnnen wir keine Per-
spektive ins Auge fassen, die von der Zugrundelegung eines konsistenten, fur
alle Dokuinente gOltigen Deskriptorenbestandes ausgcht. Wir sind darauf an-
gewiesen, die vorgefundenen Schlagworter Mr die ErschlieBung zu verwen-
den und den einzelnen Kooperationspartnem ihre Freiheit auch zuktinftig zu
befassen, ihre themenspezifischen Varianten in ihrer Verschlagwortung zum
Ausdruck zu bringen.

Daraus folgt, daB wir bezaglich der Schlagworter den eingeschlagenen Weg
der Synonymkontrolle weitcrverfolgen und optimieren mtissen. Lediglich im
Bereich der formalen Ansetzung (Verwendung von nachgestcllten Kommata
z. B.) werden wir uns urn die Festlegung von Rcgeln bemtlhen.
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Bei einer Datenbank unserer GroBenordnung ware die Erganzung der De-
skriptoren-Abfrage durch die Moglichkeit einer systematischen Recherche
aufgrund eines Klassifikationschemas wunschenswert. Wir haben auf der
letzten Tagung der Zulieferer besehlossen, ab 1995 eine neue Systematik an-
zuwenden. Allerdings ist die Ubemahme der Systematik fur die Koopera-
tionspartner freiwillig; sie ist lediglich verbindlich fur die Zulieferungen zur
Bibliographic Padagogik. Obwohl die Verwendung dieser Systematik auf der
CD-ROM gravierende Probleme aufwirft, ware es perspektivisch bei einem
erwarteten jahrlichen Zuwachs von 25.000 bis 30.000 Dokumenten durchaus
sinnvoll, baldmoglichst eine parallele systematische Strukturierung der Daten
einzullihren. Wir werden dies auf der nachsten Tagung noch einmal zum Ge-
genstand machen.

Verbesserung der Aktualitat der Daten

Wic schon erwahnt, beschleunigt die grol3e Zahl der Zulieferer und die Tatsa-
che, daB vorlaufig noch mit jedem Update vollig neue Datenstrukturen zu in-
tegrieren sind, nicht gerade unsere Flerstellungsabldufe in der Geschaftsstelle.
Bei Konsolidierung des Zulieferstammes und bei Routinisierung der Ablaufe
kann perspektivisch wohl davon ausgegangen werden, daB zwischen dem
Zeitpunkt der Ietzten Datenzulicferung und dem Erscheinen der CD-ROM
nicht mehr als drei Monate liegen. Diese Zeitspanne wi.-d aber kaum zu un-
terbieten sein.

Es wird angesichts unserer dezentralen Produktionsweise also auch zuktinflig
so sein, daB wir in puncto Aktualitat hinter den Anbietem zuruckstehen, die
im wesentlichen in zentraler Weise die dokumentarische Erschliel3ung betrei-
ben.

Welche Moglichkeiten der Optimierung bleiben uns?

Sicher werden wir noch vor Ablaut des Modellversuchs im Jahre 1996 mit
unscren Partnem ubcrlegen, ob wir auf cin halbjahrliches Update kommen
kOnnten. Von der jahrlich anfallenden Datenmenge her ware ein solcher Ak-
tualisierungsrhythmus mehr als gerechtfertigt. Fraglich ist, ob alle Beteilig-
ten, auch die GeschatIsstelle von FIS Bildung, dabei verlaBlich mitzichen
konnen. Wir werden dies prOfen.

Eine weitere MOglichkeit ware, den gedruckten Dienst, die 13ibliographic
Padagogik, in ncuer Weise mit der CD-ROM zu koppeln. Die Idee ist, mit ei-
ner eventuell stark verkleinerten Zahl der Zulieferer, die einen (hers Jahr
kontinuierlichen Datenzuwachs garantieren konnen, eine vierteljahrliche
Aktualisierung zwischen den CD-ROM-Ausgaben zu produzieren, die als ge-



Die "Literaturdokumentation Bildung auf CD-ROM" 79

druckter Dienst in einfacher Ausstattung erscheint. Die CD-ROM und die ge-
samte Bibliographic Padagogik folgten weiterhin im jahrlichen Abstand.

3 Welche Neuerungen bringt die neue Ausgabe
der CD-ROM?

Quantitativer Datenzuwachs

Die nachste Ausgabe wird statt bisher 14 nun 17 zuliefemde lnstitutionen
verzeichnen. Die Datensammlung wir deutlich anwachsen urn ca. 30.000
neue Nachweise (47.000 neu zugelieferte Daten vor Duplizitatsprtifung). Die
neuen Daten sind Oberwiegend tatsachlich neu, also aus den Erscheinungsjah-
ren 1993 und 1994. Gleichzeitig haben wir eine intensive Nachkorrektur der
alten Daten vorgenommen und mit einem neuen Duplizitatsprilfcode den al-
ten Datenbestand auf Dubletten durchforstet.

Leicht gestiegen ist auch der Anteil an Referaten, der bei den neuen Erschlie-
Bungen tlber 24 % liegen wird; gegenuber ca. 12 im bisherigen Gesamtda-
tenbestand. Weiterhin besteht hier natilrlich im Vergleich zu anderen Pro-
dukten dieser Art eine bedeutsame Diskrepanz.

Neuerungen im Bereich der Oberflache

Wir haben eine ganze Reihe vor allem kleinerer Verbesserungen bei der
Handhabung und der Oberflachenoptik der CD-ROM vorgenommen. Dabei
wurde jedoch davon ausgegangen, daB sich am grundsatzlichen Erschei-
nungsbild moglichst wenig andem sollte. Nur die wichtigsten Veranderungen
seien hier envahnt.

Es wird in der liachsten Ausgabe eine englische Sprachversion zur Vcrfiigung
stehen, was bedeutet, daB die Software-Oberflache und die Feldbezeichner in
dieser Sprache vorgefunden werden. Dabei hat es keine Veranderungen an
den Daten gegeben; weder wurden die Deskriptoren noch etwa die Sachtitel
ins englische Ubersetzt. Inwieweit dieses Angebot den Absatz im nicht-
deutschsprachigen Ausland fOrdert, bleibt abzuwarten.

Ab sofort kann auch die lange angektlndigte Macintosh-Plattform eingesetzt
werden. allerdings bisher nur in englischer Sprache. Da die deutschsprachige
Oberflache und die llilfstexte air die allernachste Zeit erwartet werden, steht
sic wahrschcinlich mit dem Erscheinen der neuen Ausgabe zur VerflIgung.

U
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Eine wichtige Neuerung betrifft die Einftihrung einer produktspezifischen
Hilfefunktion fur die Kategorien der Suchformate. Fur jede Suchkategorie
kann mit F1 eine von uns verfaBte Hilfe aufgerufen werden. Fur die Ausgabe
der Dokumente sind solche produktspezifischen Hilfefunktionen nicht m8g-
lich, so daB wir leider bestimmte Felder, die nur zur Ausgabe vorgesehen
sind, Ober den Bildschirm nicht beschreiben kiinnen.

Presentation

Bei den Anzeige- und Ausgabeformaten haben wir - entsprechend den zu uns
gedrungenen Nutzerwtinschen einige Erganzungen vorgenommen, soweit
dies mit vertretbarem finanziellen Aufwand :ealisierbar war. So gibt es jetzt
weitgehend die von anderen Datenbankanbictem gewohnten Standardformate
auch bei uns.

Des weiteren haben wir einige zusatzliche Indexierungen in Auftrag gegeben.
So kOnnen zuktinftig Deskriptoren und Personennamen sowohl im Feldindex,
wie bisher, als auch im Wortindex gesucht werden. Ftir die Felder "Titel" und
"Abstract" werden auch die Umgebungsoperatoren indiziert. Das heiBt, es
konnen logische Und-Verknilpfungen auf bestimmte "Nahe"-Distanzen he-
grenzt werden.

Soweit zur Ausgabe 1995. Lassen Sie mich noch die folgende SchluBbemer-
kung antligen. Im Rahmen des Modellversuchszeitraums, der ja auf die Jahre
1995/96 verl4ngert worden ist, werden wir eine empirisch gestiltzte Analyse
von Bildungsinformationsdiensten vorlegen. 1m Wege der Erstellung dieser
Untersuchung werden wir auch eine Befragung der Nutzer unserer CD-ROM
durchtlihren. Diese Befragung wird sicher weiteren Aufschlua geben, in wel-
cher Richtung Veranderungen und Neuentwicklungen gewunscht werden.
Wir sind aber auch im gegenw4rtigen Stand schon ilberzeugt, daB das Kon-
zept Literaturdokumentation Bildung auf CD-ROM noch einige Jahre seine
Tragrahigkeit unter Beweis stellen wird.

Anschrift des Verfassers

Alexander Botte
Leiter Modellversuch FIS Bildung
Berliner Str. 31-35
65760 Eschborn
Tel.: (06169) 4841-45; Fax: -61
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Zusammenfassung der Diskussion
zu den Vortragen von Rost und Botte

Entsprechend dem Anliegen unserer Gesellschaft mochten wir auch diesmal
wieder Produzenten, Vermittler und Nutzer von Informationen (einschlieB-
lich Dokumentationen) zusamrnentilhren, urn gemeinsam darner zu beraten,
welche Informationen im Bildungsbereich gebraucht werden und wo bzw.
wie sie rationell erstellt und abgerufen werden konnen. Von groBem aktuelleu
Interesse ist hierbei, welche neuen Moglichkeiten der modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechniken dank bereits heute genutzt werden
konnen - wie unsere Tagung insgesamt zeigt.

Auch mit den Beitragen der zwei erfahrenen GIB-Kollegen, Dr. Friedrich
Rost und Alexander Botte, wollten wir aktuell informieren und Erfahrungen
vermitteln. Zugleich erhalten alle Teilnehmer die Gelegenheit zu produktiver
Diskussion und Anfragen. Dabei sollte der Finger auch auf die Stellen gelegt
werden, die wir im Bildungsbereich welter verbessern milssen.

Beitrag Rost

Zur Datenbank MATHI erfolgten seitens des Herstellers, Hcrrn Konig vom
Fachinformtionszentrum Karlsruhe, kurze erganzende Aussagen. U. a. werden
vom liersteller Auftragsrecherchen in hoher Qua litat ausgeftihrt, Kosten:
200,-- bis 400,-- DM.

Hinsichtlich der Qualitat bildungsrelevanter Datenbanken wurde mehrfach
auf die notwendige weitere Verbesserung informationssprachlicher Fragen
hingewiesen. Fachlich kompetente, inhaltliche Aufbercitung und exakter
Umgang mit Fachbegriffen werden als notwendiger Anspruch gekennzeich-
net.

Studierende sind noch besser als Nutzer zu bertIcksichtigen. Sic recherchieren
in der Regel nicht online, sondern primar mit CDROMs. Hierifir ist der me-
thodische Zugang durch entsprechende Handblicher und Untcrweisungen
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weiter zu verbessern. Fu Auftragsrecherchen sind akzeptable Gebuhren zu
erheben (z. B. 30,-- DM/F, echercheauftrag).

Bei groBen Datenhosts konnen Sonderkonditionen fur Bildungszwecke ge-
nutzt werden (z. B. Akademisches Programm, Mondscheintarif bei STN) .

Beitrag Botte

In der Diskussion gab es mehrere positive Bewertungen zur CD-ROM Bil-
dung - gute praktikable Vermittlung und didaktische Aufbereitung. Die CD-
ROM sollte aber noch breiter bekannt gemacht werden.

Folgende Vorschftige fur weitere Verbesserungen sind unterbreitet worden:

- Ktinftig sollten auf der CD-ROM auch wichtige Beitrage aus Handbtichern,
Enzyklopadien, Sammelwerken und die Neuauflagen verzeichnet werden.

- Die Nutzeroberflache 1st welter zu verbessern, insbesondere aus studenti-
scher Sicht. Dabei sind mehrere Betriebssysteme zu beachten.

- Ein methodisches Handbuch oder evtl. auch Beiheft Mr Studenten bzw. eine
Produktbeschreibung sind zu erstellen mit Vergleichen zu anderen vorlie-
genden Angeboten. Hierzu ktinnte z. B. auch eine Diplomarbeit vergeben
werden.

- Fur die Netzwerk-Version und Privatnutzer (Wissenschaftler, Studenten)
sind kostengtinstigere Preisangebote zu entwickeln.
Es wird auch empfohlen, das bisherige Verteilungsprinzip der CD-ROM
Bildung (Freiexemplare) ktinftig zu uberdenken und auf hOchste Wirk-
samkeit zu achten - bis in die Schulen hinein.

In diesem Zusammenhang wurden auch Fragen einer hohen Aktualitat der
nachgewiesenen Informationsquellen angesprochen und darner informiert,
daB Herr Heiner Schmidt, der bisherige verdienstvolle Bearbeiter von
"ZEUS", seine Dokumentationsarbeit einstellen wird. Wie kann danach eine
aktuclle (gedruckte) Information gesichert werden? Hierzu haben bereits
mehrere Gesprache stattgefunden. Diese Thematik soil recht bald welter er-
ortert und zufriedenstel lend gelost werden.

Ansehrifi der Verfasserin
Dr. Rosemarie Kohls
Projektgruppc Ilochschulforschung
Literaturdatcnbank Hochschulbildung
10318 Berlin
Aristotelessteig 4
Tel.: (030) 50 19 26-78; Fax: -41
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Rainer Dechsling

Versuch einer Typologie der textorientierten
elektronischen Fachinformation

Datenbank, Hypertext oder linearer Text?

Die elektronische Fachinformation bestand bislang vorwiegend aus klassi-
schen Datenbanken. Mittlerweile zeichnet sich hier jedoch ein Wandel ab. der
vor allem durch CD-ROM-publizierende Fachverlage getragen wird. Neben
das auf dem Online-Markt dominierende Modell der klassischen Datenbank
treten neue Formen der elektronischen Textvermittlung. Im folgenden wird
eine Typologie der textuellen Information versucht. Erwagungen zur korre-
spondierenden Abfragesoftware speziell im CD-ROM-Bereich und ein Aus-
blick auf die nahere Zukunft sollen den Anbietern elektronischer Fachinfor-
mation als Entscheidungshilfe dienen.

Textuelle Information tritt grundsatzlich in zwei vorwiegend nicht-linearen
Formen (Datenbank, Hypertext) sowie in linearer Gestalt (Buch) auf:

1. Kiassische Datenbank: Bei den existierenden Nachweis- und Volltextda-
tenbanken handelt es sich zun.eist um nicht - linearen Text, der selektiv er-
schlossen und gelesen wird. Die einzelnen Nachweise, Beitrage bzw. Da-
tensatze haben thematisch meist nur locker miteinander zu tun. Niemand
kame auf die Idee, derartige Texte von vorn bis hinten "durchzulesen".

2. Hypertext: Viele Verlage und Institutionen rind im Begriff, ganz eigen-
standige elektronische lnformationsprodukte zu entwickeln, bei denen
nicht die Sammlung moglichst vieler Datensatze, sondern die gezielte Wis-
sensvermittlung im Vordergrund steht. Dabei werden Texte ganz bewul3t
als kurze und in sich verstandliche Einheiten konzipiert und sinnvoll mit-
einander verknupft. Die Erstellung und bildschirmgerechte Darbietung der
Texte ist nicht-linear. Es handelt sich urn klassischen Hypertext, der heute
meist mit Multimedia-Elementen (Bild, Ton, Video) angereichert wird.

3. Elektronisches Buch: Wohl nur flir die Verleger klassisch-sequentieller
Bucher stellt sich die Anforderung, den Lesekomfort sorgfaltig gestalteter
BUcher in das elektronische Medium zu tiberflihren. Am PC sollen minde-
stens auch diejenigen Zugangswege zum Text erOffnet werden, die ein gut
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strukturiertes Fachbuch bietet. (Mit dem "elektronischen Buch" sind nicht
die "electronic books" eines des weltweit grof3ten Medienkonzeme ge-
meint. Bei diesen handelt es sich haufig um Lexika und somit um nicht-li-
nearen Text.)

Jede dieser drei Textgestalten findet ihre Entsprechung in spezifischer Abfra-
gesoftware. Die allumfassende marktgangige Software, die alle drei Auspra-
gungen der Information vollstandig abdeckt, gibt es derzeit nicht. Die nach-
folgenden Ausfithrungen sollen Informationsanbietern und Fachverlagen hel-
fen, den nach dem heutigen Stand der Technik richtigen Softwaretyp zu
den.

Nachweis- und Volltextdatenbanken

Der Kategorie der Nachweisdatenbanken duffle derzeit im Bereich der elek-
tronischen Fachinformation die groBte wirtschaftliche Bedeutung zukommen.
Kataloge und Verzeichnisse wie das VLB, Wer lieferi was, Perinorm
(mehrsprachiger Nachweis technischer Regeln) oder die Leitsatzkartei des
deutschen Rechts sind CD-ROM-Projekte, die Markte geoffnet haben. Der
durchschlagende Erfolg dieser Nachweisdatenbanken beruht u. a. auf der
weitverbreiteten und zutreffenden Erwartungshaltung der Kaufer, da13 Kata-
loge und Verzeichnisse zur Umsetzung auf den PC bestens geeignet seien.
Aus der Sicht der Verlage lassen sich derartige Projekte relativ unproblema-
tisch als Database Publishing organisieren. Die Substitution der zugrundelie-
genden Druckwerke ist erheblich.

Meist erst im zweiten Schritt werden textorientierte Zeitschriften im Volltext
zur Vertligung gestellt. Es handelt sich urn Volltextdatenbanken, die als
raum- und zeitsparendes elektronisches Archiv dienen. Eine nennenswerte
Substitution der gedruckten Abonnements durch das elektronische Angebot
findet bislang kaum statt, weil es am Umfeld (z. B. Anzeigen und Begleitin-
formationen im Umschlagteil) fehlt. (Ft lr die aktuelle elektronische Zeit-
schrift, auf die hier nicht eingegangen werden kann, gelten ganz andere Me-
chanismen. Daft 1r bieten sich Tools wie Adobe Acrobat an.)

Die Abfragesoftware bei Nachweis- und Volltextdatenbanken sonic ungePdhr
die folgenden Charakteristika aufweisen:

- Abbildung enter differenzierten Feldstruktur in Suchmaske, Trefferliste
und Vollanzcigc. Moglichkeit des Informationsanbieters bzw. Vcrlagcs, den
Anwendern mehrere Suchniasken, Treffcrlisten und Vollanzeigen zur Aus-
wahl anzubieten, urn trotz komplizierter Feldstruktur eine cinfache und
transparcnte Recherche zu ermoglichen. Felder vom Anwender einzeln ein-
mid auszublenden.
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Feldbezogene Suchoptionen: Indizes jeweils mit einem Tastatur- oder
Mausklick aufzuschlagen. Einfache Navigation im Index, z. B. Positionie-
rung aufgrund Benutzereingabe. Markierung im Index. Direkte Ubernahme
von Suchbegriffen aus dem Index fUr die Suche. Synonymfunktion und
Thesaurus. Suchoperatoren: UND, ODER, OHNE, NICHT, >, >=, <=, =,
Bereich, Wort-, Satz- oder Absatzabstand. Flexible Datumssuche (Mai
1985, 5.85, 1.5.85, 1985-05-01 etc.). Schnelle Links-, Mitte- und Rechts-
trunkierung. Benutzerkontrollierte Trunkierungsauflosung. Grundformener-
kennung. Geschachtelte Klammersetzung, feldubergreifende Verknapfung.
Wahlweise unscharfe Suche (fuzzy logic). Automatische Rechtstrunkierung.
Logisch (Ja/Nein). Numerisch. Numerisch in Kombination mit Wort, Zeile,
Feld. Zugriff auf fruhere Suchen.

Weitere Indexoptionen des Informationsanbieters bzw. Verlages: Indizie-
rung nach Wort, Zeile oder Feld. Sprache (Deutsch, Englisch, Amerika-
nisch, FranzOsisch etc.). Stopwortliste. Differenzierte Behandlung von In-
terpunktion und Akronymen. Bindestrichbegriffe ein-, zwei- oder dreifach
indizierbar. Optimierung der Suchgeschwindigkeit nach dem Zahlenver-
haltnis der unterschiedlichen Indexeintrage und der nachgewiesenen Daten-
satze. Gemeinsames Indizieren mehrerer Felder in beliebiger Kombination.
Mehrere Indizes pro Feld.

Navigation: Paralleles Suchen in mehreren Fenstern. Querverweissuche aus
elm gefundenen Datensatz heraus (soft wired hypertext). Verfolgung fester
Ve:-weise (hard wired hypertext) mit einem Klick. Jederzeitiges Umschalten
zwischen Suchmaske, Trefferliste und Vollanzeige sowie zwischen ver-
schiedenen Suchen unter vollstandiger Erhaltung des jeweiligen Status.
Sortierung oder Ranking der gefundenen Datensatze nach verschiedenen
Kriterien. Markierung einzelner Datensatze in positiver oder negativer Se-
lektion Mr die Weiterverarbeitung (Anzeige, Ausdruck, Speicherung, Zwi-
schenablage). Kopf- und Ful3zeile in der Vollanzeige. Prazises Highlighting
entsprechend der eingegebenen Suche. Praziser Direktsprung zu den ge-
suchten Passagen des Datensatzes. Expliziter Sprung zum nachsten oder vo-
rigen gefundenen oder benachbart gespeicherten Datensatz (logisches und
lineares bzw. physisches Blattern). Voile Zitierfahigkeit nach Seiten- oder
B lattzah I .

Volianzeige: Ztigiges Blattern auch in sehr langen Datensatzen (Volltext
gaff 64 KB). Unterstatzung von FlieStext und geschatzten Bereichen
(Tabellcn). Typographische I lervorhebungen auf Feldebene und innerhalb
von Feldern (bei zeichenorientierten DOS-Anwendungen wenigstcns I ligh-
lighting und Invertierung). Darstellung von Formcln und Graphiken. Zoom-
funktion fUr Graphiken. Ftir den Informationsanbieter bzw. Verlag: Ausge-
feilte Anzeigelogik auf Feldebene.
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Suchgeschwindigkeit: Im Sekundenbereich auch in CD-ROM-Indizes mit
mehreren Millionen Einzelvorkommnissen. Dies auch bei Trunkierung und
Abstandssuche. Meldung der Trefferzahl vor Aufbau der Trefferliste. Zugi
ger Autbau der Trefferliste. Moglichkeit zur Vollanzeige vor Aufbau der
Trefferl iste.

Produktionsprozel3: Unterstiltzung diverse Text-, Graphik- und Daten-
bankforrnate beim Einlesen der Daten (SGML, RTF, BMP, TIF, dBase,
Oracle, ASCII oder ANSI mit frei definierbaren Delimitern etc.). Umset-
zung von Zeichen und Zeichenketten. Schnelle Indizierung auch bei sehr
groBen Datenbestanden. Mentigeftihrte Anwendungsentwicklung ohne Pro-
grammierung. Umfangreiche Statistiken und Testmoglichkeiten. Vollauto-
matischc Erzeugung des Installationsprogramms und des Premasters filr die
CD-ROM.

Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit seien die in Deutschland marktgangigen
Softwareprodukte genannt, welche die genannten Anforderungen weitgehend
erftillen: CD Answer / CD Author (Dataware Technologies), Cobra (EPS),
OptiSearch (MPW Lasec), CDIS (Makrolog).

Grundsatzlich abzuraten ist von relationalen Datenbanken ohne Volltextkom-
ponente (Clipper und andere dBase-Compiler, MS Access Distribution Kit
etc.), denn die meisten Kataloge und Verzeichnisse enthalten bei genauerem
Hinsehen Felder, in denen eine Volltextsuche bessere Ergebnisse liefert als
die dBase- Ubliche indiz;erte Feld- bzw. nichtindizierte sequentielle Suche.
Auch die nachfolgend unter "Hypertextsysteme" und "Buchkompatible Soft-
ware" aufgefiihrten Softwareprodukte sind filr Nachweis- und Volltextdaten-
banken in der Regel ungeeignet, da ihnen wichtige Funktionalitat wie z. B.
differenzierte Suchoptionen und Trefferlisten fehlen.

Hypertextsysteme fur die elektronische
Wissensvermittlung

Informationsorientierte elektronische Medien leben jedoch nicht zwangslau-
fig von der Quantitit der darin gespeicherten Daten. Bisweilen kommt es
auch auf die Originalitat der dargebotenen Information an. Es gibt heispiels-
weise im juristischen 13ereich Verlage, die primar fUr das elektronische Me-
dium nicht-linearen, verkntipften Text produzieren lasses. Anhand einer de-
tailliert vorgegebenen Systematik werden zahlreiche Einzelthemen von exter-
nen, per Verlagsvertrag gebundenen Autoren bearbeitet. Jcdes Thema muB
aus rich heraus verstandlich scin und darf nicht Ringer als zwci bis drei Bild-
schirmseiten (mit jeweils ca. zwanzig Zeilen) sein. Die elektronisch dezentral
erfal3ten Texte werden von cinem fachlich versierten I lerausgeber bzw.
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sensingenieur dberprilft und mit den ilbrigen Themen verknupft. Multime-
diale Erweiterungen mit Bild, Ton und Video sind moglich.

Damit ist auch schon der klassische, auf nicht-linearem Text basierende Hy-
pertext-Ansatz im Grundsatz beschrieben. Die Navigationsprobleme in einem
derart dezentral vernetzten Textraum sind betrachtlich. Dennoch kann es
sinnvoll sein, dem Ausruf "Lost in hyperspace!" zum Trotz nicht-lineare In-
formationssysteme zu schaffen. Besonders im institutionellen Bereich
(GroBunternehmen, Museen etc.) spielen Hypertextsysteme schon heute eine
bedeutende Rolle. Auch im Verlagsbereich gibt es Projekte, bei denen ein
origindres Hypertextsystem der schlichten Umsetzung vorhandener Druck-
werke vorzuziehen ist. Dabei kann durchaus auf den bestehenden Autoren-
stamm zuruckgegriffen werden, soweit er dem PC aufgeschlossen gegenuber-
steht.

Als typische Hypertextprodukte sind zu nennen: Hypercard (Apple). Tool-
book, Knowledge Pro, Multimedia Viewer (Microsoft). Der Ubergang zum
Multimedia-Bereich ist flieBend. Dort gibt es weitere Tools.

Buchkompatible Software far linearen Text

Bislang wurden die Nachweis- und Volltextdatenbauken sowie der klassische
Hypertext als dberwiegend nicht-lineare Textgattungen behandelt. Von der
ersten bis zur letzten Seite linearer Text findet sich herkommlich vor allem in
Bilchem, sei es als Shakespeares Hamlet oder als technisches Handbuch.
Wenn nun von "buchkompatibler Software" gesprochen wird, ist damit also
Software gemeint, die zur Darstellung von linearem Text besonders geeignet
ist. Die Arbeitsgruppe "CD-ROM/informationsorientiert" des Arbeitskreises
Elektronischcs Publizieren im Borsenverein des Deutschen Buchhandels hat
hierzu im Marz 1994 die "Leipziger Empfehlungen" verabschiedet.

Wichtige Anforderungen an buchkompatible Software sind:

- Buchtypographie am Bildschirm und im Ausdruck,
- Zugang auch Ober Gliederung (Inhaltsverzeichnis),
- sequentielle Darstellung des linearen Textes,
- komfortable FuBnotenverwaltung,
- Notizfunkticn, Lesezeichen, Exzerpieren,
- lebender Kolumnentitel bzw. mitlaufende Gliederung,
- dreidimensionales Blfittern (von Abschnitt zu Abschnitt auBerhalb der Tref-

fermenge - zum ndchsten oder vorigen gefundenen Datensatz - Direktsprung
von Treffer zu Treffer).

Ftir die °ben beschriebenen nicht - linearen Informationssammlungen sind
diese Anforderungen teilweise wenig bedeutsam oder sogar unpassend. So 1st
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etwa der Zugang uber eine Gliederung bei Nachweis- und Volltextdatenban-
ken haufig nur urn den Preis intensiver redaktioneller Nachbcarbeitung reali-
sierbar, weil die zugrundeliegenden Kataloge, Verzeichnisse und Fachzeit-
schriften lediglich alphabetisch oder chronologisch geordnet und bestenfalls
mit wenig interessanten, standig wiederkehrenden Rubriken versehen sind.
Auch die sequentielle bzw. lineare Textdarstellung ist in nicht-linearen Da-
tenbanken regelmal3ig belanglos. Sinn macht darin allenfalls das lineare (bzw.
sequentielle bzw. physische) Blattern aul3erhalb der Treffermenge, urn die ur-
sprUngliche alphabetische, chronologische oder sonstige Ordnung am Bild-
schirm nachvollziehen zu konnen. Auch das kann aber durch eine parallele
Suche z. B. nach den Seiten 800 bis 850 eines bestimmten Zeitschriftenjahr-
gangs ersetzt werden, wenn nur die Datensatze in der Folge des gedruckten
Vorbilds auf der CD-ROM (oder irgendeinem anderen Medium) gespeichert
sind. Wenig sinnvoll ware es, sarntliche Datensatze einer nicht-linearen Da-
tenbank als Endlostext darzustellen, da das kaum merkliche Uberfliegen von
Datensatzgrenzen die konzentrierte Arbeit in heterogenen Datenbestanden er-
schwert.

Erganzende Anforderungen an buchkompatible Software ergeben sich aus der
bei Nachweis- und Volltextdatenbanken tiblichen Funktionalitat (s. oben).
Einzelheiten konnen den bereits erwahnten "Leipziger Empfehlungen" ent-
nommen werden.

Folgende in Deutschland gangige Softwareprodukte verdienen das Etikett
"buchkompatibel": CD Answer Hypertext (Dataware Technologies), Folio
Views, Dynatext. Mit der Einschrankung, de der lineare Text am Bildschirm
nicht sequentiell, sondern datensatzbezogen mit der Moglichkeit jederzeitigen
linearen Blatterns dargestellt wird, sind auch CDIS (Makrolog) und Multi-
media Viewer (Microsoft) zu nennen. Auch diese Nennungen konnen nicht
den Anspruch auf Vollstandigkeit erheben.

Konvergenz und Konnektivitat

Eine flir alle linearen und nicht-linearen Textgattungen gleichermaen perfekt
geeignete Abfragesoftware gibt es derzeit nicht. Der Versuch, das textorien-
tierte elektronische Publizieren auf ein einziges Softwareprodukt zu verein-
heitlichen, ist beim jetzigen Stand der Technik zum Scheitern verurteilt, weil
kein Informationsanbieter oder Verlag seinen Kunden den Verzicht auf werk-
bezogen sinnvolle und langst selbstverstandliche Funktionalitat zumuten
kann. Das ist indes kein Grund zur Resignation:

I. Die Amender haben unter den immer starker dominierenden graphischen
13enutzeroberflachen (Windows, Apple etc.) viel weniger Aufwand, sich in
neuc Anwendungen hineinzufinden, als dies unter DOS der Fall ist (war).
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Die Bedienerfreundlichkeil. 1st deshalb kPin besonders starkes Argument
far eine Festlegung der Informationsanbieter und Verlage auf eine be-
stimmte Abfragesoftware.

2. Die Nachfragemacht der lnformationsseite gegentiber den Herstellern und
Distributoren von Abfragesoftware ist gewif3 dann am groBten, wenn sie
gebtindelt auftritt. Andererseits brachte die konsequente Einigung auf ein
bestimmtes Abfragetool auch einen Verlust an Konkurrenz, der die techni-
sche Entwicklung zu behindem geeignet ware. Es fragt sich deshalb, ob es
eine gute Strategie ware, durch die gezielte Forderung eines - zumindest
heute noch - suboptimalen Softwareproduktes auf der Anbieterseite oligo-
polistische oder sogar monopolistische Strukturen zu fcirdem.

3. Unterhalb der graphischen Programmoberflache tut sich so einiges. Pro-
dukte wie CD Answer, Folio Views und MS Multimedia Viewer erlauben
schon heute, datenbank- bzw. texttlbergreifend zwischen CD-ROM-An-
wendungen verschiedener Anbieter zu springen, sofern diese unter dersel-
ben Software laufen und der Anwender fiber moglichst viel Laufwerkska-
pazitat (CD-ROM oder Festplatte) verftlgt. Fur CD Answer (DOS, Win-
dows, Unix, Apple), CD Answer Hypertext (DOS, Windows) und den
Microsoft Viewer (Windows) existieren Schnittstellen, die es erlauben, mit
Hilfe von Programmiersprachen oder Autorensystemen auf die Datenbe-
siande zuzugreifen. (So weit ist Folio Views noch nicht.) Praktisch alle
Softwareanbieter geloben, ihre Datenbankprodukte konsequent auf eine
plattform-, d. h. betriebssystemtlbergreifende Client/Server-Architektur
umzustellen, die eine umfassende anbietertibergreifende Connectivity er-
lauben wird.

Angesichts der faktischen Aussichtslosigkeit einer Einigung auf eine be-
stimmte Abfragesoftware jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt eroffnen sich ftlr
die Informationsanbieter und Verlage zwei Szenarien, die sich gegenseitig
durchaus nicht ausschlieBen:

Szenario I: Es gibt Softwarehauser, die daran arbeiten, die Dualitat zwischen
nicht-linearem und linearem Datenbankkern mit einem umfassenden Produkt
zu tiberwinden. Da die komplette Funktionalitat einer entsprechenden Abfra-
gesoftware verwirrend ware, geht der Trend zur "konfigurierbaren Funktio-
nalitat". Damit ist gemeint, daB der Verlag im Produktionsprozel3 entscheidet,
wieviel und vor allem welche Funktionalitat er fur das konkret geplante clek-
tronische Produkt benotigt. Der Anwender wird dann nur die Funktionen, die
Mr den betreffenden Datcnbestand Sinn maclien, in der Abfragesoftware vor-
fl nden.

Szenario 2: Die Informationsanbieter und Verlage gehen daran, die Schnitt-
stellen ihrer elektronischen Produktc offenzulegen. Softwareanbieter, die hier
technische oder lizcnzrechtliche Barrieren aufbauen, werden von den jeweils
interessierten Verlagen dazu bewegt, diese Barrieren abzubauen. Nach und
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nach werden alle elektronischen Produkte fur gegenseitige Zugriffe geoffnet.
Nachweis- und Vol ltextdatenbanken, Hypertext- und Multimediasysteme so-
wie buchkompatible Produkte bis hin zu den hier noch gar nicht erwahnten
Lexika, Lernprogrammen, Berechnungsprogrammen und Expertensystemen
werden in einigen Jahren so durchlassig sein, wie es unter Windows heute
schon die gangigen BUroprogramme (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation
etc.) sind.

Fazit

Wer im Begriff ist, in das textorientierte elektronische Publizieren einzustei-
gen oder eine bereits existierende Produktpalette zu erweitern, sollte sehr
genau prUfen, welcher Textgattung seine Daten zuzurechnen sind. Handelt es
,;ch urn Kataloge, Verzeichnisse oder Fachzeitschriften? Dann empfiehlt sich
eine marktgangige Volltextdatenbank. Soil ein originar elektronisches Infor-
mationsprodukt erstellt werden? In diesem Fall ist wahrscheinlich ein klassi-
sches Hypertextsystem das richtige Tool. Geht es schlieBlich urn die Umset-
zung sequentiell strukturierter BUcher? Dann sollten die Leipziger Empfeh-
lungen zur Umsetzung von Buchem auf elektronische Medien zu Rate gezo-
gen werden.

Haufig wird sich zeigen, daB nicht alle Texte, die zur elektronischen Vero&
fentlichung anstehen, unter der gleichen Abfragesoftware realisiert werden
konnen. Nur bei Lexika, Nachschlagewerken und Anthologien dUrfte es re-
gelmaBig unerheblich sein, ob Datenbanksoftware oder buchkompatible Soft-
ware (jeweils mit Volltextsuche und Hypertextfunktion) zum Einsatz kommt.

Anschrifi des Verfassers:

Dr. Rainer Dechsling
Leiter des Lektorats frir elektronisches Publizieren (LcP)
in der juristischen Abteilung des Verlages C. H. Beck
Wilhelmstr. 9
80801 Munchen
Tel.: (089) 3 81 89-423; Fax: -398

9 3



Sylvia Springer

Erfahrungen in der Produktion
von elektronischen Diensten

Die Pestalozzi-Volltextdatenbank

Vorwort

Die Erstellung der vorliegenden Volltextdatenbank mit den Werken und Brie-
fen Johann Heinrich Pestalozzis ist die "Geschichte der Mutation" einer
grof3en, komplexen Buchausgabe in eine CD-ROM. Da bislang ein solcher
Weg in dieser Vielschichtigkeit noch nicht beschritten wurde, ist der Text
bewuBt als detaillierter und praxisorientierter Erfahrungsbericht verfaBt, der
auch nicht verschweigt, aus welchen Erfahrungen die Autoren erst.im Laufe
des Projektes klug wurden. So kann er moglicherweise andere, die Ahnliches
planen, sachdienlich untersttitzen.

Die Pestalozzi-CD-ROM ist, was das Konzept betrifft - inhaltlich, strukturell
wic auch technisch das Ergebnis von rund 7 Jahren "Phantasie und Arbeit":
"Phantasie" im Sinne von "Mut zum Traumen", von hochgesteckten Zielen,
von Vorstellungskraft des vielleicht auch noch Mog lichen; "Arbeit" im
Sinne von Erprobung vorhandener Moglichkeiten, Evaluation von Software-
Angeboten und Anpassung des Text-Grundstocks an die Bedingungen von
Recherchierbarkeit.

Diese CD-ROM ist, was ihre eigentliche Realisierung anbetrifft - Aufberei-
tung und Strukturierung des Volltextes im Hinblick auf die ausgewailte
Software, Programmierung und Herstellung das Ergebnis intensiven Nach-
denkens und Arbeitens in cinem Zeitraum von ca. anderthalb Jahren. Der Ent -
schlul3 zur Umsetzung des Projektes mit der Firma Makrolog in Wiesbaden
unter der Retrieval-Software CDIS feel im Dezember 1992. Bis dahin war der
Text lediglich gescannt und orthographisch vereinheitlicht. Im Juni 1994 war
die CD in clt DOS-Version fertiggestellt; die Versionen unter Windows und
Macintosh werden Ende des Jahres erwartet.
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Ohne den vorlaufenden Raum des Traumens und Erprobens ware these letzt-
endlich sehr schnelle Realisierung nicht moglich gewesen. Ohne die intensive
Konzentration auf die Umsetzung in den besagten 18 Monaten ware der
Traum "Pestalozzi-CD-ROM" nicht in Erni flung gegangen. Phantasie und
Arbeit bleiben filr ein solches Pilot-Untemehmen untrennbar miteinander
verwoben.

Ich will im folgenden den Vorlauf - die Entwicklung der ldee und die Eva-
luation der Moglichkeiten - darlegen; im Anschluf3 daran mochte ich die
schrittweise Verwirklichung in der anderthalbjahrigen Arbeitsphase beschrei-
ben und die.Resultate am fertigen Produkt demonstrieren. Dabei mOchte ich
versuchen, Uberlegungen und Arbeitsschritte, so weit es geht, zu generalisie-
ren.

Der Rahmen des Projekts

Mitte der achtziger Jahre tibernahm am Erziehungswissenschaftlichen Institut
der Heinrich-Heine-Universitat in Dtisseldorf Prof. Dr. Leonhard Friedrich -
heute Professor an der Friedrich-Schiller-Universitat in Jena - die Entwick-
lung eines dringlichen Projektes im Rahmen der Pestalozzi-Forschung: Es
ging urn die Erstellung von Gesamtregistem zur Kritischen Gesamtausgabe
der Werke und Briefe Pestalozzis.

Diese Gesamtausgabe stellt ein in Umfang und Konzept in den Erziehungs-
wissenschaften herausragendes Textcorpus dar. Sie wurde 1927 im 100. To-
desjahr Pestalozzis - begonnen und umfal3t heute 28 Werk- und 13 Brief-
bande von jeweils etwa 500 Druckseiten Umfang. In den nachsten Jahren
wird sie noch urn einige Erganzungsbande mit bislang unveroffentlichten
Texten und Fragmenten sowie mit Briefen an Pestalozzi erweitert werden.

Der Aufbau der einzelnen Bande ist in beiden Abteilungen - Werke und
Briefe - im allgemeinen chronologisch. Jeder Band enthalt vier Anhange,
namlich einen textkritischen Apparat mit Lesarten und Varianten, Sacherkfa-
rungen zu HintergrtInden von Textpassagen und/oder angeflihrten Personen,
Erlauterungen typisch schweizerischer sowie veralteter Begriffe und ein -
freilich Itickenhaftes - Orts- and Personennamen-Verzeichnis. Auf3erdem exi-
stiert mittlerweile ein erster Band der Gesamtregister mit Verzeichnissen aller
Personen- und gcographischen Namen sowie diversen Unterverzeichnissen
(vgl. Abb. 1: Ubersicht tlber den Aufbau der Kritischen Pestalozzi-Ausgabe).

Die I lerausgeber und Bearbeiter der einzelnen Bande hatten sich fur eine
"konservativc Behandlung" der Texte "im Interesse strenger Wissenschaft-
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lichkeir I entschieden, worunter insbesondere das Bemtlhen zu rechnen ist,
alle orthographischen Eigenheiten Pestalozzis zu erhalten - ein Umstand, der
uns bei der Erstellung der Volltextdatenbank noch stark beschaftigen sollte.

Die vorliegenden Texte beinhalten ein breites Spektrum von Fragestellungen,
die Uber die Erziehungswissenschaft und die Lehrerbildung hinaus beispiels-
weise fir Literaturwissenschaftler, Kulturhistoriker, Juristen und Philosophen
von Interesse sind. Doch sind diese Informationen welt gestreut fiber ein
Werk mit einem Umfang von 258 Schriften und 6252 Briefen auf rund 21000
Druckseiten; ohne umfassende und wiederum differenzierte Register 1st eine
gezielte, systematische und ItIckenlose ErschlieBung des Gesamtwerks - wenn
diese nicht wenigen Spezialisten vorbehalten bleiben soil - ausgesprochen
schwierig. Der Leser benotigt in der Regel Hilfsmittel, wie thematisch einge-
grenzte Sekundarliter, tur, und konzentriert sich auf ausgewahlte Schriften,
"Klassiker" wie den "Stanser Brief', den Volksroman "Lienhard und Gertrud"
und die anthropologischen "Nachforschungen fiber den Gang der Natur in der
Entwicklung des Menschengeschlechts".

Aus diesem Grunde tlbentahm Prof. Friedrich untersttItzt aus Mitteln der
Deutschen Forschungsgemeinschaft an seinem Lehrstuhl die Aufgabe, ein
Gesamtsachregister sowie diverse Gesamtnamenregister, dazu etliche Unter-
verzeichnisse, u.a. eines der von Pestalozzi bestellten BUcher, zu erarbeittn.

Angesichts des Umfangs des Werkes, bei dessen Auswertung allein aufgrund
von LektUre - also "traditionelle" Register-Erstellung mit Hilfe von Zettelka-
sten - ein betrachtlicher Ausfali- und Fehlerquotient unvermeidlich bliebe,
schienen die Erfassung des Textes auf EDV und die Nutzung von Retrie-
valsoftware den sinnvollsten Weg zu bieten. Allerdings lagen kaum Erfah-
rungen im geisteswissenschaftlichen Bereich vor, jedenfalls nicht mit nicht-
relationalen Datenbanken.

Von der optimalen Methode der Texterfassung Ober die geeigneten Spei-
chermedien bis zur adaquaten Software muBte alles durchdacht und evaluiert
werden.

Die DFG schlug in einem Begleitbrief zum Bewilligungs-Bescheid die Kon-
taktaufnahme mit einem Literaturwissenschaftler und EDV-Experten vdr, der
sich insbesondere auf das neuartige Speichermedium CD (CD-WORM und
CD-ROM) spezialisiert hatte. Dies konne mOglicherweise die geeignete
Grundlage bei der Registererstellung bieten, da es den gescannten Text in nur
eincr Datei prasentieren kOnne.

Aus KostengrUnden schied dieses Medium als relic Zwischenstufc aus. Es
blieb allerdings die Uberlegung, langerfristig eine Publikation des Volltextes

I Vgl. die \ orrede der llerausgeber zur Gesaintausgabe in: Johann Ileinrich Pesta-
lozzi: Samtliche Werke, Band 1, Berlin 1927, S.V.

9r}



Erfahrungen in der Produktion von elekronischen Diensten 95

auf CD-ROM im A :ge zu behalten. Zunachst einmal gait es, die 42 Bande zu
scannen und geeignete Hard- und Software ftlr das Retrieval zu finden.

Die elektronische Erfassung der Texte

Sowohl der technische Stand als auch die Preise von Scanner-Hardware und
OCR-Software kiinnen heute mit 1987 nicht mehr verglichen werden. Wir
waren genotigt, das Einlesen der aufgeschnittenen Bande an Institutionen mit
guter Ausrtistung zu delegieren an das Universitatsrechenzentrum in Ttibin-
gen und die Gesellschaft air wissenschaftliche Datenverarbeitung in Gottin-
gen, die Ober KDEM-Omnifont-Lesemaschinen der Firma Kurzweil verftig-
ten, die flir unseren Zweck - das Scannen einer sehr komplizierten Textvor-
lage mit verschiedenen Fonts und einer komplexen Struktur - die geeignetste
zu sein schien. Von der DFG finanzierte Hilfskrafte bewerkstelligten das
Scannen und Umsetzen in einer Durchschnittsrate von 13 Seiten in der
Stunde (i. e. pro Seite ca. 4,7 Minuten). Ausgespart wurden reine Images wie
Abbildungen und Faksimiles.

Etwas problematisch war die Umsetzung durch die amerikanische Software
im Hinblick auf Umlaute und "B", die eine Sondercodierung erhielten, die wir
spater zurucksetzen muBten.

Es war wichtig, bei der elektronischen Erfassung die Seiten- und Zeilenbe-
zUge zur Druckvorlage zu erhalten, sollte die elektronische Version doch
buchbezogene Register erstellen helfen. So wurden sogenannte "feste" Zei-
len- und Seitenumbrtiche gesetzt.

Erhalten blieben auch die Kolumnentitel mit Seitenzahl und die Zeilennum-
mern neben dem Text (Ftinfersprtinge), denn die Recherche brauchte ja An-
haite, insbesondere im Falle des Uberspringens von leeren Seiten.

Den verschiedenen Schrifttypen der Kritischen Ausgabe, deren Verwendung
jeweils besondere Bedeutung zukommt, wurden verschiedene Fonts zurord-
net; Kolumnentitel und Zeilennummern unterscheiden sich ebenso wie Uber-
schriften in der SchriftgroBe (Klein- resp. GroBdruck). Die Anhange rind im
Gegensatz zum Haupttext zum Teil in Fraktur gesetzt, Erlauterungen der I ler-
ausgeber innerhalb des tcxtkritischen Apparates sowie Erganzungen von
Wortfragmenten typographisch ebenso abgesetzt wie von Pestalozzi gestri-
chene Texttcile (vgl. Abb. 2: Beispiel flir eine Buchseite aus dem textkriti-
schen Apparat).

Die Bande wurden in jeweils zwei Datcien (Text- und Anhangtcil) gespei-
chcrt; insgesamt umfaBt der elektronische Textbestand etwa 55 Megabyte.
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Tex derml, ':i

S l2o Z. 13-14 cm, unschedliche, aber unangenehme
S. 120 7.. 31 ge,.:_nren lassen ? fehlt
S. 120 Z. 3S we:den felllt
S. a22 Z.3 vernachlassigung bar brei felpen Sithen, :`,"e', b.r "e"

aeiie baste bentnnen mujjen, hat 3.
122 Z 9 an Witt

S. 22: Z. 24 Solange ich (mat) Muntericcit
S. 121 7, 26 hat fehlt
S. 121 Z. 31 Ordnung <uud entwikleter Itelterkeit' Rune
S. 121 Z. 37 deiner Obungen naclitrastadj etnyejiigt
S. 122 Z.2 nuitrengen auftreten
S. t22 Z. 3-4 Urtheite, (nur> meiaens in Sachet'
S. 122 Z. II-12 'eh sage, um these Wall/belt bral1Clibare: en 11a/it'll,

schwecher : naditranlieber aiuja13
S. 122 Z.22. 26 bit :int iihrunnifltic4e feblen
S. 122 Z. 36 cure irn Qrrt fcl?eint hire 3ii ftebell, mac t11100.0.iiiblid) ija

S. 122 Z. 37 bilden <0 daft ich es nil vergesse> forteiten (al> <nicht) miner
th(etag syn>un, immer entwiklen. Ober nut> abet

S. 122 Z. 39S. 123 Z. 1 Zufrieden mit dem der Wahrlicit alley. Der
5ar, aft am :Sank naktetrooeu, 04ric "2/11abe, too innethafb
bet 21143eidnungen Sum Sebrunt et einiujusen jei.

S. 123 Z.3 -4 iibe, (ist mir heute offt> veranlassere folgencs liber-
leg<endes Gespeach ungen

S. 123 Z. 6 hermit:art feblt
S. 123 1. 32 1. vide (Lerric 3o4ann 3acob) R(auficaus, )1irger 311

<Senf, 2/cmil, ober Don her ter3acOnng. 2lui bean Sittl
iblajchen iiberjel3et, unb mit eirusen :21nmerfuncli ceriel?eit.
Enter Clleif, Stefan, Stantjurt unb fcip3la, 1262, 51 237.
Dal lInfm.ig II 5. 393.

S. 123 Z. 33 hinjuje3t Innzusezen
5.224 Z. 16 sich
S. 124 Z. 14-21 Urjpriinglicbe, bindh linen aufgettebten odic! tomgierte

Safjung: Mites in deiner lichten Fuhrung (wan dean Sohn
an deinem Arm> <warm dir) im welters Ilarsal: der Natur,
an Berg und Thal <irrst) (wo du ihn lehrest auf der> (lase
jede sick darbietende> Gegenstande Lehre syn. Abcr want'
du ihn jez auch etwas (anbetes] lehrest als die gegenwertige
Natur dir darbeut. so Lao die ',reticle ulna- den Fortgang

S. 224 Z. 22 relBen, <ihme selbst in den> wan (frappirende) Gegenstande
S. 124 Z. 24-27 Lassen. <Wan miten in der Sprachtibung das Roll mehert,

der Vogel singt,> (der) can (wan cs> <Land und Berg ist
se:a Iicirsall, Lehrstubejeder Auftnt in diesen. and m diesem
eiten 116rsall> Solt (du) (warn cs vsll ist. want' er> cr

(w-usscn) as empfinden, gaol emprinden, ,lal die Natur
(Mel Worte reden> bite lehren soil and du our hese und
stilt mat die folgende Kunst (auftnngen dam fist's vas: ne6en
hmsehtelehen sollst, warm der Vogel

S. 125 Z. 1-2 so weralen SO Sit
S. 125 7.. 3 geinacht ichlt

licisinel fin run' Ituelisene ohs tuna tetAtiov, hen ippinalt

9 !)



Erfahrungen in der Produktion von elekronischen Diensten 9?

Herstellung von Recherchierbarkeit der Texte

Die Pestalozzi-Gesamtausgabe wurde, wie bereits erv,Ahnt, nach strengen
textkritischen Maf3gaben herausgegeben. h. die Recherchierbarkeit eines
Textes stet es wiederum ein bedeutendes Hindernis dar, wenn Schreibvari-
anten verwendet werden, die so ungewohnlich sind, daB man darauf kaum
kommen kOnnte. Genau dies ist bei Pestalozzi der Fall. In der Kritischen
Ausgabe findet man nicht nur solche filr das 18. und beginnende 19. Jahrhun-
dert typischen Schreibvarianten wie "th" statt -1" oder "ey" statt "ei". Solche
Moglichkeiten lieBen sich beim Recherchieren leicht einbeziehen. Man stoBt
aber auch auf Abweichungen wie "Teiltschland" ftlr "Deutschland" und "Jde"
air "Idee". Da13 hiermit nicht gewollte orthographische Finesse dokumentiert
wird, belegt Pestalozzi selbst, der von sich bekennt, er habe seine Texte
"ungewaschen und ungekammt ins Publikum geworfen"2. Insofern scheint
orthographische Vereinheitlichung kein Sakrileg zu sein; immerhin findet
man sie auch innerhalb der Kritischen Ausgabe bei zu Lebzeiten veroffent-
lichten Texten. Das heiBt, daB auch hier der korrigierende Eingriff des Ver-
lags erwlinscht war.

Die gescannten Texte muBten ohnehin auf Einlesefehler hin kontrolliert wer-
den. Es gab darunter ganz typische wie "umd" fur "und" und "jhr" fl.lr "ihr",
durch die Frakturschrift bedingte wie "f" air "s", aber auch eine Vielzahl von
nicht voraussagbaren, die Folge der teilweise nicht sehr guten Vorlage waren..
Die bereits erwahnte Variantenvielfalt ham es zum Wiederherstellen des Zu-
standes der Textvorlage erforderlich gemacht, den gescannten Text Wort fur
Wort mit der Druckvorlage zu vergleichen. Auf diesem Wege hatte dann
zugleich jeder ungewohnlichen Schreibweise die heute galtige verdeckt hin-
terlegt werden konnen, urn das Retrieval aller Varianten zu gewahrleisten.
Dieser Abgleich von 21000 Druckseiten war okonomisch nicht realisierbar
und scheint aus den bereits diskutierten Grtinden auch nicht zwingend.

So entschied sich die Projektleitung fin- die orthographische Vereinheitli-
chung des Textes nach heutigem Standard, sozusagta also Mr die "kosmeti-
sche Aufbereitung der ungepflegten Vorlage". Zur Dokumentation des Gra-
des der Abweichung ist der erste Band der Werkausgabe als Faksimile der
CD-ROM beigegeben. Von jeder Textseite aus kann das entsprechende Bild
aufgerufen werden. Aus Speicherplatzgranden wurde dieses Verfahren noch
nicht fair alle B5nde durchgefahrt, ist allerdings thr die nachste Auflage vor-
gesehen.

Die Korrekturarbeiten liel3en sich mit herkommlichen Rechtschreibprogram-
men nicht bcwerkstelligen. Dem auf3crst vielseitigen, kreativen Wortschalz
Pestalozzis waren jene Programme nicht gewachsen. Ihre Erweiterung wtire

2 Vgl. Johann 11einrich Pestalozzi: Samtlichel3riele. Zurich 1971. 13(1. 13, 5.300.

G
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extrem auf,vendig gewesen und hatte an Umfang vermutlich die damaligen
Arbeitsspeicher uberfordert. DarUber hinaus waren semantische Fehler, etwa
durch falsches Einlesen erfolgte Buchstabenverwechslungen, uberhaupt nicht
gefunden worden.

Also wurde der komplette Text am Bildschirm korrigiert, bandweise, aller-
dings unter Zuhilfenahme von Makros mit "Suche und Ersetze"-Befehlen fur
sehr haufige Schreibvarianten wie "gieng" ("ging") und "jez" ("jetzt"). Da auf
diese Weise einige neue Fehler, insbesondere bei Eigennamen entstanden,
muBte beim anschlieBenden Lecen gebtihrend darauf geachtet werden. So
wurde z. B. die schweizerische Stadt "Thun" ein "Opfer" der "th-Bereini-
gun g".

Ausgeklammert werden muBten auch die englisch- und franzosischsprachigen
Texte; aus jedem englischen "that" ware sonst ein simples "tat" geworden.
Selbstverstandlich erfal3ten unsere "Korrekturen" nur echte orthographische
Varianten. Semantisch bedeutsame Abweichungen wie "Ahnung" und "Ahn-
dung", "Fortschritt" und "Vorschritt" blieben erhalten.

Beim Korrekturlesen wurden Leistungen von durchschnittlich ca. 6 Seiten
pro Stunde erreicht. Da mehrere Personen gleichzeitig daran arbeiteten, waren
regelmaBige Besprechungen zur Gewahrleistung gleichsinniger Richtlinien
erforderlich. Nicht immer gab der Duden einhellige Auskunft.

Zum AbschluB dieses aufwendigen, aber notwendigen Arbeitsganges wurden
mit Hilfe des Programms "Trenn-Ex" die Silbentrennungen an Zeilenumbrii-
chen aufgehoben, urn auch die betreffenden Worte als Einheiten recherchier-
bar zu machen.

Hardware und Retrieval-Software

GroBe Festplatten auf PC zur Bearbeitung des Textes von 55 Megabyte in ei-
nem StUck waren zum damaligen Zeitpunkt nur zu Preisen zu bekommen, die
im Rahmen der Projektmittel unerschwinglich waren. Da dieses Thema heute
nicht mehr relevant ist, will ich es nicht diskutieren, sondern nur vermerken,
daB wir als fur unsere Zwecke annahemd optimale LOsung PC mit Wechsel-
speicherplatten von 30 Megabyte wahlten. Auf einer Platte war Platz air ein
Drittel des Text-9 in indexierter Form, so daB wir in drei Arbeitsgangen un-
sere Recherchen itlr die Register durchftihren konnten.

A Is indexierungs- und Retrieval-Software entschieden wir uns far das Pro-
gramm WordCruncher, in den USA zur Bearbeitung umfangreicher Mormo-
nen-Genealogien entwickelt und auf dem deutschen Markt Mr eine Text-
menge unserer GrOBenordnung gut ge,eignet. Vie le andere Programme batten
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eine Zerlegung des Textes in sachlich unsinnige Einheiten erforderlich ge-
macht.

Von der Register-Erstellung zur CD-ROM-Konzipierung

Die Pestalozzi-Gesamtausgabe lag nun elektronisch erfal3t und orthogra-
phisch vereinheitlicht, also leicht recherchierbar vor. Das Einfachste ware es
gewesen, die CD-ROM mit dem Programm WordCruncher auf den Markt zu
bringen. Doch so sehr dieses den Text als ganzen erschlieBen half - mit hoher
Geschwindigkeit Fundstellen als Keyword-in-Context prasentierte auch das
Zusammenstellen und Abspeichern von Suchlisten ermoglichte, so unerfreu-
lich langsam wurde es bereits bei der Vorne-Trunkierung. Doch vor allen
Dingen schien es aufgrund strenger Restriktionen des amerikanischen Her-
stellers den deutschen Vertreibern nicht moglich zu sein, einige Veranderun-
gen im Programm vorzunehmen, wie sie uns flit. eine CD-ROM-Ausgabe
wichtig erschienen, wenn sie dem Buch in einigen Punkten tlberlegen sein
sollte; insbesondere ist darunter die Verknupfung von Hypertexten zu fassen.

Die Arbeit mit WordCruncher lehrte uns durchaus, welche erstaunlichen Re-
trieval-Moglichkeiten bereits bestanden. Gerade auch quantitative Erhebun-
gen (Worthaufigkeiten insgesamt und in einzelnen Texten) eroffneten interes-
sante Forschungsperspektiven. Zugleich weckten diese Retrieval-Erfahrungen
aber auch Vorstellungen von einem noch leistungsfahigeren Programm.

Dieses sollte z. B. verschiedenste Hypertext-Anbindungen ermoglichen,
Zusatzinformationen bieten, wie die als Images gescannte Originalversion
und diverse Abbildungen, sowie systematische Zugriffe ermoglichen.

Wir waren gefragt, unsere Vorstellungen in einem Pflichtenheft klar zu utn-
reiBen; wir waren auBerdem gefragt, infrage kommende Software-Anbieter zu
ermitteln, ihre Produkte zu prufen und in der Konfrontation mit unserem
Pflichtenheft die Moglichkeit der Zusammenarbeit zu erwagen.

Als Mischtyp aus groBen Mengen von FlieStext einerseits, zahlreichen Hy-
pertext- Verkntlpfungcn andererseits, aus Texten und aus Bildern, mit Bedarf
an Volltextrecherche ebenso wie an feldorientierter Suche, konnte fur die
Pestalozzi-Volltextdatenbank das Angebot vorliegender Autorensysteme die
Anforderungen an Software nicht hinreichend crftillen. Die Untersttitzung
durch versierte Programniierer war erforderlich, wenn die Realisierung dem
Werk Pestalozzis und den bestehenden Forschungsinteressen angemessen sein
sollte.

Das Pestalozzianum in arich unter der Leitung von Prof. Dr. Hans Gehrig
erklarte sich zur Finanzierung des Projekts bereit; 1)6 dieser Institution licgcn
die Vertriebsrechte der CD-ROM.

02,
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Pflichtenheft und Software-Evaluation

So gait es, eventuellen Software-Partnem zum einen eine moglichst prazise
Vorstellung vom vorliegenden Material zu vermitteln, zum anderen die p-
wtinschtt.n Zugriffsweisen zu beschreiben, Verknilpfungswtinsche zu benen-
nen, Ablagemiiglichkeiten anzugeben und die technischen Anforderungen zu
kldren. Es entstand ein neunseitiges Pflichtenheft, das genau diese Angaben
enthielt. Vom heutigen Standpuakt aus wirkt es zumindest unvollstandig. Zur
damaligen Zeit stellte es einen erforderlichen Schritt auf dem Weg zur Urn-
setzung dar, diente es doch der Klarung von Zielen, die man erreiclien wollte.
Es wird hier in seinen Grundzilgen kurz skizziert, urn bereits die Aufgaben zu
umreiBen, die im Hinblick auf Textaufbereitung bevorstehen sollten.

Als erste Aufgabe wurde der vorliegende Datenbestand beschrieben: die ei-
gentlichen Textteile, der textkritische und der sacherklarende Anhang, die
kumulierten Register und Worterklarungen, auBerdem der in Faksimiie -Ima-
ges vorliegende erste Band und Abbildungen von Zeitgenossen, Lebenssta-
tionen und Wirkungsstatten Pestalozzis. Unter die gewftnschten Zugriffswei-
sen wurde zunachst "Lektilre" gerechnet. Buchidentische Verwendungsmog-
lichkeiten wie das "Aufschlagen" beliebiger Seiten und fortlaufendes
"Blattem" sollten gewahrleistet sein. Des weiteren war naturlich Volltextre-
cherche gewUnscht, unterstutzt durch die Auswahlmtiglichkeit aus einem Ge-
samtwortindex.

Selbstverstandlich sollten die Boolschen Verkntlpfungen "und", "oder" und
"nicht" bei der Volitextrecherche verwendet werden }airmen, von bis zu drei
Worten in einem frei wahlbaren Umfeld, z. B. der Einheit "Satz".

Fundstellen sollten als Textausschnitt (Keyword-In-Context/KWIC) oder als
Kurztitel mit buchidentischer Fundstellenanzeige, uberdies auf Wunsch in
chronologischer Sortierung, angezeigt werden. Es war auch daran gedacht, In-
formationen systematischer Art verdeckt im Text zu hinterlegen und recher-
chierbar zu machen. Hypertext-Anbindungen sollten zwischen den Textteilen
und den beiden zugehorigen Anhangen, zwischen Texten sowie Anhangen
und den erlauternden Registem, zwischen den Texten und der als Bilder ges-
cannten Originalversion sowie anderen Abbildungen vorgenommen werden.
Zum Export sollten sowohl beliebig markierte Textpassagen als auch Fund-
stel len 1 isten bereitstehen.

Unter den technischen Wtinschen spielte die Systemanforderung Macintosh
eine erhebliche Rolle, da das Schweizer Bildungswesen tibenviegend unter
diesem System arbeitet, dem die Pestalozzi-CD-ROM selbstverstandlich auch
zur Verftlgung stehen sollte.

Die zweite Aufgabe bestand in der Evaluation der angebotenen Programme.
Sie wurde etwa zeitgleich betrieben. Durch Besuche einschlagiger Messen
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und die Auswertung von Fachzeitschriften konnte ein Uberblick ilber potenti-
elle Kooperationspartner gewonnen werden. Relevant war u.a. die bisher vor-
gelegte Produktpalette, wenn auch eine Volltextdatenbank wie die geplante in
dieser Komplexitat noch nicht existierte. FUnf Firmen, die ernsthaftes Inter-
esse an der Zusammenarbeit signalisiert hatten, wurden gebeten, im Hinblick
auf das mittlenveile fertiggestellte Pflichtenheft eine Vorfuhrung ihres Pro-
grammes zu bieten, wenn moglich unter Einbeziehung eines kleineren Pesta-
lozzi-Textes, urn zumindest im Ansatz die Realisierbarkeit unserer Vorstel-
lungen zu dokumentieren.

Fur die Auswertung dieser Vorftihrungen wurde eine Checkliste erstellt, die
sich streng an den Forderungskanon des Pflichtenheftes hielt, allerdings auch
bereits eine Kalkulation der Kosten vorsah. Der EvaluierungsprozeB erfolgte
in seiner Entscheidungsphase in enger Zusammenarbeit mit dem Pestalozzia-
num.

Die Probe-Indexierungen des Pestalozzi-Textes waren generell nicht sehr
Ilberzeugend. Bereits bei kleinen Textmengen zeigten sich strukturelle
Schwierigkeiten in der Textanordnung und -zuordnung in der Buchausgabe,
die auf einen betrdchtlichen manuellen Aufwand in der Textaufbereitung hin-
zudeuten schienen.

Die Firma MAKROLOG mit der in Israel entwickelten lndexierungs- und
Retrieval-Software CDIS erhielt den Auftrag.

Erste Schritte der Zusammenarbeit

Die Demo-Version unter CDIS im Dezember 1992 hatte zwar wiederum
deutlich gemacht, daB wir nicht auf Erffillung aller unserer Vorstellungen
wilt-den bestehen konnen, daB aber andererseits komplexere VerknUpfungen
und Strukturierungen moglich sein ktinnten, als sie im Pflichtenheft benannt
worden waren.

MAKROLOG erstellte darum im AnschluB an die Diskussion der Demo-Ver-
.. sion ein angepaBtes und erganztes Pflichtenheft. Auf dieser Grundlage wurde

erne Festlegung der von alien beteiligten Seiten zu leistenden Arbeiten vor-
genommen: einerseits die von uns noch am Text vorzunchmenden Arbeiten,
andererseits die von der Firma programmierbaren Aufbereitungsschritte,
schlialich auch der standige Dialog, um "Fehlp5sse" zu vermeiden und Hand
in Hand zu arbeiten.

Die Aufgaben, die tu1r die Projektmitarbeitcr in Jena unter Prof. Friedrich
mitticrwcilc gewechsclt hatten, und in Dfisseldorf tinter meiner Leitung an-
standen, wurden moglichst prtizise beschrieben. Sie umfaBten Aufgaben, die
dazu dienen sollten,
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- den Text an sich vollstandig recherchierbar zu machen,
- den Text in verschiedenen Einheiten wie Satz und Absatz recherchierbar zu

machen,
- verstandliche und prazise Fundstellenangaben bieten zu konnen,

korrekte Hypertext-Anbindungen zu gewahrleisten,
systematische Zugriffe zu ermoglichen und

- erganzende Hinweise anzubieten.

Diese Aufgaben wurden im Rahmen der Moglichkeiten im Zeitraum Anfang
1993 bis Juni 1994 erfiillt. Der Weg ihrer Erfri flung zum einen, die Ergeb-
nisse auf der vorliegenden CD-ROM zum anderen sollen nun im zweiten Teil
dieses Beitrages dargestellt werden.

Den Text an sich recherchierbar machen

Wie bereits beschrieben, war der gescannte Text orthographisch vereinheit-
licht worden. Dennoch standen etliche typographische und Satz-Probleme ei-
ner vollstandigen Recherchierbarkeit im Weg. Dazu zahlte zunachst die Viel-
zahl setzerischer Besonderheiten in den Anhangen. Unvollstandige Worte
Pestalozzis waren durch Bearbeiter mutmaBend erganzt; urn diese Erganzung
kenntlich zu machen, stand sie in Klammern. Das wiederum unterbrach die
Buchstabenfolge des Wortes und lief3 es bei Rechercheanfragen nicht auf-
findbar sein. Bearbeiter muBten nun das Fragment wiederherstellen und da-
hinter das vollstandige Wort in Klammern eintragen, um kenntlich zu ma-
chen, daB es sich hierbei um ein teilweise oder vollstandig erganztes Wort
handelt.

Von Pestalozzi gestrichene Text-, aber auch Wortteile waren durch einen an-
deren Klammer-Typus gekennzeichnet. Hier gab es den parallelen Fall, daf3
Worter aufgrund teilweiser Buchstabenumklammerung nicht recherchierbar
waren; auch hier muBte auf das Fragment oder den Teil des Wortes, den
Pestalozzi stehen lassen hatte, zusatzlich in Klammern das von ihm zuvor ge-
strichene Wort folgen (vgl. zu diesen Schwierigkeiten Abbildung 2).

liin wcitcres Problem stellten jetzt die Kolumnentitel und die Zeilennummern
dar, die in RinfersprUngen am.Textrand standen. Die Kolumnentitel mit der
standigen Wiederholung einer Uberschrift wic z. B. "Wie Gertrud ihrc Kinder
lehrt" erhaten auf irrelevance Art und Weise die Gesamtzahl von Fundstellen
etwa fir die Verbform "lehrt "; die Ziffern filhrten zu unschoncn Zeilenein-
rftekungen. Da beide Angahen dutch das Retrievalprogramm Oberfltissig
wurden, das in einer Zeile auBerhalb des Textfensters Kurztitel und aktuelle
Zeilennummer des Cursors angibt, muf3ten die entsprechenden Steffen ge-
liiseht werden. Dank der Kennzeichnung von Kolumncntiteln und Zeilenzif-

1 W)
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fern durch Spitzklammern als Kleindruck-Font war diese Bereinigung fast
automatisch zu bewerkstelligen.

Nach den Vorarbeiten schien der Gesamtwortindex relativ brauchbar: Der
Text konnte jetzt nach jedem Begriff durchsucht werden; durch verschiedene
Weisen der Trunkierung war ein Wort mitsamt Flexionen recherchierbar,
zumal Umlaute mitberucksichtigt werden (vgl. Abb. 3: Ergebnisbox fur die
Vome- und Hinten-Trunkierung urn " *rechtig * ".

Die ursprunglich vorgesehene halbautomatische Lemmatisierung des Wortbe-
standes, um das Recherchieren auf Grundformen reduzieren zu konnen, war
aufgrund des schlechten Resultates venvorfen worden. Natarlich 1st mit Hilfe
von Trunkierung auch die Erhebung samtlicher Komposita moglich, die
zunachst in einer Auswahlbox angeboten werden und aussortiert werden Icon-
nen.

Eine Hilfestellung innerhalb des Index wurde allerdings im Hinblick auf die
fremdsprachigen Texte erbracht. Der Pestalozzi-Leser hat in der Regel die
deutschen Termini vor sich. Oft wird vergessen, daB beispielsweise die nur in
englischer Sprache vorliegenden "Letters on Early Education" wichtige
Uberlegungen Pestalozzis zur frilhkindlichen Erziehung beinhalten und daB
z. B. in den zahlreichen Briefen an die Eltern von Schulern und Schulerinnen
in der franzosischsprachigen Schweiz interessante Aspekte zur Beurteilung
von Pestalozzis Schillerschaft verborgen sind. Aus diesem Grunde griffen wir
aus den gesondert erhobenen englischen und franzosischen Gesamtwortbe-
standen alle fur Padagogik, Politik etc. sinntragenden Nomina und Verben
heraus und ordneten sie den deutschen Aquivalenten zu. So findet der Nutzer,
wenn er im Index z. B. "Schule" aufruft, zugleich das Angebot, mit dern Be-
griff "Schule" auch "ecole", "institut" und "school" in die Suchbox zu ilber-
nehmen. Er 1st nicht gemlitigt dazu, findet pier aber eine Unterstiltzung.

Den Text in bestimmten Einheiten recherchierbar machen

Nach cinzelnen Worten und Wortfragmenten konnte nun im Text als ganzem
gesucht werden. Ebenso war die Wortabstandsuche innerhalb eines frci ,vahl-
baren Abstandes von einzelnen Wortem moglich. Urn beispielsweise be-
stirnmte Zitate aufzufinden, ist prazise Wortabstandsuche ebenso sinnvoll wie
etwas zur Uberprtifung des Vorhandenseins von angeblich neuen Text-Fun-
den im bereits gedruckten Bestand.

Um jedoch nach hestimmten Sachverhalten, z. B. der Rolle des "Lehrers" in
tier "Schule", zu recherchieren, Mint in der Regel die Suchanfrage nach hei-
den Begriffen innerhalb sinnstiftender Einheiten wie Satz und Absatz Nveiter.
Dies stellte uns vor die Schwierigkcit der Satzende- und Ahsatzende-Erken-
nung. Letztere wurde automatisch durchgeflihrt, indem tiherall da, wo die
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durchschnittliche Zeichenmenge pro Zeile urn einen bestimmten Anteil unter-
schritten wird, eine Markierung gesetzt wurde. Der Fehlerquotient ist dabei
so niedrig, dal3 auf eine Kontrolle des gesamten Textes verzichtet werden
konnte. Allerdings hatte diese nachtragliche Arbeit erspart bleiben kOnnen
durch entsprechende Markierungen der Absatzenden bereits beim Scannen.

Satzenden Lassen sich deutlich schwieriger verlaBlich ausmachen, da die hau-
figste Satzendemarkierung - der Punkt - in Texten auch andere Funktionen er-
rant, insbesondere die Kennzeichnung von Abkarzungen. Zu deren Erhebung
wurde ein kleines Programm geschrieben, mit dessen Hilfe Worte vor Punk-
ten herausgeschrieben wurden, die aufgrund bebtimmter Merkmale "in Ver-
dacht" standen, Abkarzungen zu sein, beispielsweise nachfolgende Klein-
schreibung, ungewOhnliche Reihungen von Konsonanten oder die deutliche
Mlle eines weiteren Punktes. Auf diese Weise wurde eine Liste mit mehreren
hundert Wortem erzeugt, die daraufhin aberprilft wurde, ob es sich urn Ab-
kurzungen handelte; bei Pestalozzi fanden sich sehr eigenwillige Karzel wie
"Msgh" filr "Meine sehr geehrten Herren" oder "nvbre" ftir "novembre". So-
fern dies zutraf, wurden die Abkarzungen in der Liste aufgelost, damit die
CD-ROM zugleich ein Abkarzungsverzeichnis aufnehmen konnte. Die abri-
gen Begriffe wurden aus den Listen geloscht. Nun konnte ein weiteres Pro-
gramm sozusagen im AusschluBverfahren diejenigen Punkte als Satzende-
Marken dispensieren, die auf eines der Kurzel folgten. Der Fehlerquotient ist
lurch dieses Verfahren auch im Satzerkennungsbereich sehr niedrig.

Zwei Besonderheiten des Buchsatzes, denen die elektronische Fassung nicht
ohne weiteres entsprechen konnte, waren beim Scannen ebenfalls nicht deut-
lich genug bedacht worden: Texte in Spalten und Texte in FuBnoten, die fiber
mehrere Seiten fortlaufen.

Spaltentexte waren beim Scannen in der Regel nebeneinander stehengeblie-
ben. Das warf zwei Schwierigkeiten auf: Zum einen sind gerade bei zwei-
spaltigen Texten die Zeilen so tang, daft sie nicht in eine Bildschirmzeile pas-
sen, sondern umbrochen werden. Dann steht allerdings ein Teil des zu Spalte
2 gehOrigen Textes optisch angebunden an Spalte 1; dies fart zu deutlichen
Irritationen beim Lesen. Zum zweiten macht die Schreibung in Spalten am
Bildschirm die Recherche in der Einheit Satz unmeglich, da das Programm
die kompletten Bildschirmzeilen nach Punkten durchsucht.

Hier muBten imsetzungen vorgenommen werden. In kanstlich einrqllgten
"Nullzeilen", also Zeilen, deren Ziffer mit der vorangehenden Textzeile iden-
tisch gesetzt wurde, um die authentische Zeilenfortahlung nicht zu becin-
trachtigen, wurdc der Ilinweis "Spalte I" bzw. "Spalte 2" in den Text einge-
ragt. Danach wurden die Spalten hintereinander gesetzt. Die hinweisende
Uberschrift und die relativ schmale Zeilenbreite deuten filr den Leser auf die
Notwendigkeit hin, den Text der zweiten Spalte vergleichend heranzuziehcn
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(vgl. Abb. 4: Beispiel fur einen in Spalten gesetzten Text, der als solcher
deutlich erkennbar 1st).

Wo Pestalozzi nur sehr kurze Textteile, z. B. Begriffe, kontrastieren wollte,
wurde eine Spaltenschreibung beizubehalten versucht; hier entPallt ja auch
das Argument des auseinandergerissenen Satzes.

Komplex wurde das Problem bei Spaltentexten, die Ober mehrere Seiten hin-
weg laufen. Hier wurde ebenfalls jeweils eine Spalte erst vollstandig aneinar -
dergesetzt mit jeweiligen Seitenumbruchsmarkierungen, um dann die zwette
hintenanzustellen, wiederum mit der betreffenden vorherigen Seite begin-
nend; d. h. die Seitenzahl in der Fundstellenanzeige springt automatisch zu-
rilck.

Ganz ahnlich stellt sich das Problem dar bei FuBnoten, die unten auf einer
Seite beginnen und am Ful3e der nachsten und moglicherweise auf weiteren
Seiten fortgesetzt werden. Das heil3t, der Text gehort in einen Zusammeu-
hang, der im Buch optisch erkennbar, jedoch durch das Scannen der Seiten
unterbrochen 1st. Beim Scannen wurde nach dem eigentlichen Text selbst der
im Buch zur optischen Absetzung angebrachte Strich nicht erfal3t, da die
Zeilenzahlung diesen nicht berilcksichtigt, sondern fortlaufend in die FuBnote
weiterzahlt. Dennoch liest das Auge auf dem Bildschirm in der nachsten Zeile
weiter, wo die umfangreiche FuBnote beginnt. Dieser unvorteilhafte Sprung -
verbunden mit der Notwendigkeit, die Fortsetzung des Textes durch Scrollen
zu suchen wurde aufgehoben durch die Hypertext-Anbindung von FuBnoten
an Textpassagen. Der FuBnotentext 1st nun verborgen und start den LesefluB
nicht.

Verstandliche und prazise Fundstellenangaben bieten

Zwei Anzeigemodi wollten wir anbieten: zum einen das Schlagwort im Kon-
text (KWIC), mit verschiedenen Optionen der Zeilenanzahl, um jede Fund-
stelle eines gesuchten Begriffes direkt einsehen zu konnen; auf diese Weise
iaBt sich oft schon auf die Relevanz einer Stelle schlieBen; zum anderen eine
Auflistung der Dokumente, in denen der Begriff vorkommt (vgl. Abb. 5:
Beispiel ftlr Fundstellenangaben als Dokumentenliste - chronologisch sor-
ties - und als KWIC).

Was aber 1st ein Dokument? Definiert man es als Texteinheit, im Hinblick auf
die es sinnvoll erscheint, das Vorhandensein eines Begriffs oder Sachverhal-
tes zu therprtlfen, so wirft eine so vielfaltige Texte cnthaltende Ausgabe wie
die hier vorliegende wichtige Entscheidungsfragen auf: Solt man jeden Text
als Dokument auffassen oder die Texte splitten? Wenn ja, nach welchen Kri-
terien? Zahlreiche kurze Texte wie z. B. samtliche Briefe, etliche Flugschrif-
ten, Aufrufc und kurze Zeitschriftenartikel sind sinnvoll als je ein Dokument
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.euchtbalken zum gewUnschten Dokument bewegen, Auswahl mit 'ENTERS. Blattern F7------------
SUCHE IN: Alle Dokumente

I

schule

rz,. nach: schule Ergebnis: 7C1

1 45. Von Anna Schulthess 1767/B1/113
2 82. Von Anna Schulthess 1767/81/214
3 229. An Anna Schulthess 1768/82/44
4 478. An Johann Kaspar Hirzel (1725-1803) 1768/83/16
5 444. Von Anna Schulthess 1769/B2/266
6 Ober die Erziehung der armen Landjugend 1777/1/142
7 Von der Freiheit Twiner Vaterstadt! 1779/1/209
8 Die Abendstunde eines Einsiedlers 1780/1/267

t 9 Die Abcndstunde eines Einsiedlers 1780/1/271
-- -------

Flinn, F2 F3 F4 F5 F6 F71 F8 F9Suche FlOMenil

Leuchtbalken zum gewOnschten Dokument bewegen, Auswahl mit <ENTER>. Slattern F7

Suche nach: schule 781

Ober die Erziehung der armen Landjugend 1777/1/142
die nicht in unseren Augen beschwerlich und mit anhaltenden
Oberwindungen verknOpft sind. .anre Schule filr den Arnen
sein warden - Er soil die notwendigen 3eschwerlichkeiten

]

Von der Freiheit meiner Vaterstadt! 1779/1/209
und des Blutes, unter denen Tugend und SItten so sanft im
Stillen des Hauses emporwachsen. Diese bildende Schule Gottes
zur Tugend und Weisheit (ist] !Or jeden in seinem Stand

Von der Freiheit meiner Vaterstadt! 1779/1/209
Stillen des Hauses emporwachsen. Diese bildende Schule Gottes
zur Tugend und Weisheit (ist] far jeden in seinem Stand
bildendc Schule des Staates zur Freiheitsfahigkeit des Burgers.

Flint() F2 F3 F4 F5 F6 F71 F8 F9Suche F1014en0

Abb 5 [kismet fur Fundstellenangaben als Dokumentenitsie (chronologtsch sorrier') und alsAWIC
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aufzufassen. Die Information, ein bestimmtes Thema sei im Brief an X ange-
sprochen, ist aufschluBrPich genug; sie ist es nicht, wenn dasseibe Thema in
einer Ober hundert Seiten Iangen Schrift erwahnt wird. ErfahrungsgemaB
werden in einem so Iangen Text viele Themen angesprochen. Interessant far
den Leser wird es hier, ob der gesuchte Begriff oder Sachverhalt mehrmals
erwahnt wird, ob es besonders "dichte" Stellen gibt. Bietet der Text von sich
aus Einteilungen an, z. B. Kapitel, wie der Roman "Lienhard und Gertrud"
oder Datierungen, wie die Tagebucher, so sind Dokumenten-Splits sinnvoll
dort anzusetzen. Handelt es sich jedoch nicht urn strukturierten Text, so wird
eine Einteilung in Seiten vorgenommen, allerdings so, daB die Einheiten Satz
und Absatz nach wie vor fir die Recherche zuganglich sind.

Der Sinn der Auflistung von Dokumenten besteht darin, einen Uberblick tiber
die relevanten Texte bzw. Textteile zu gewinnen. Das Splitten der Datenbank
in Dokumente konnte in den Briefbanden automatisch erfolgen, da jeder Brief
einheitlich mit einer Ziffer, gefolgt von einem Punkt, tiberschrieben ist. In
den Werkbanden hingegen mul3te jeder Textanfang kodiert sowie jede Split-
stelle gekennzeichnet werden; lediglich far den Fall des Seitensplitting ge-
nagte ein entsprechender Code im Text als Hinweis far die Programmierer
auf fortlaufendes Seitensplitting bis zum Ende-Code.

Der Kennzeichnung des Text- bzw. Dokument-Beginns kam jedoch noch eine
andere wichtige Bedeutung zu: Von dieser Stelle an gait jeweils ein neuer
Dokumententitel die Anzeige, die auch in der Fundstellenliste erscheint und
die bei Einsichtnahme in den Text ebenso angezeigt wird wie beim Export
von Text.

Der Dokumententitel enthalt folgende Angaben: den Titel des Textes bzw.
cine sinnvolle Kurzform, das Datum des Erscheinens bzw. bei nicht ver6f-
fentlichten Texten der Abfassung und die Beschreibung der entsprechenden
Fundstelle im Buch (Band und Seite). Letzteres lieB sich aufgrund der vor-
handenen festen SeitenumbrUche und der bandweisen Archivierung relativ
fehlerfrei automatisch erstellen. Die beiden erstgenannten Angaben hingegen
muBten, wiederum kodiert, eingegeben werden.

Nur wenige Titel unterschritten die hochstmogliche Zeichenzahl. Nachdem
alle Titel im Datenbestand gekennzeichnet worden waren, wurden sie in eine
Liste geschrieben und probeweise an der kritischen Stelle geschnitten. Diese
kilnstlichen Schnittstellen wurden durch sinnvolle Unterbrechungen ersetzt
bzw der gesamte Titel so umformuliert, daB er zwar kurz genug, aber zum in-
dest etwas informativer hinsichtlich des Inhalts war als der reine Beginn der
Uberschrift. "Meine Nachforschungcn aber den Gang der Natur in der Ent-
wicklung des Menschengeschlechts" war beispielsweise eindeutig zu kilrzen,
zumal der Text ohneh; I oft nur als "Nachforschungen" bezeichnet wird. ! lin-
gegen muBte cine kornplexe Formulierung wic "Skizze eines Memoire Ober

I" 2
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die Verbindung der Berufsbildung mit den Volksschulen" sinnvoll gekiirzt
werden zu "Verbindung der Berufsbildung mit den Volksschulen".

Fur die Briefe wurden Adressatenzeilen geschaffen. Die vorliegenden Anga-
ben - jeweils im AnschluB an die Briefnummer - waren sehr uneinheitlich,
orientiert an der jeweils von Pestalozzi verwandten Anrede. Beispielsweise
fur seinen Freund Georg I leinrich Ludwig Nicolovius in preuBischen Innen-
ministerium finden sich Adressatenzeilen wie "An Nicolovius", "An Seiner
Hochwohlgeboren", "An Georg Heinrich Ludwig Nicolovius" oder "An
Monsieur". Urn jedoch in der Fundstellenliste eine informative Anzeige bie-
ten zu konnen, wurden diese Anreden samtlich vereinheitlicht und zwar auf
Vor- und Nachname sowie - bei gleichlautenden Namen - die Lebensdaten -
selbstverstandlich nicht im authentischen Text, sondern - wie bei den Kurzti-
teln far die Textbande einer erzeugten Liste. Auch hier war es
notwendig, im Falle besonderer Laugen sinnvoll abzuschneiden, etwa bei der
Nennung von mehreren Adressaten oder einer sehr ausfilhrlich betitelten Be-

horde.

Das Jahr der Abfassung bzw. des Erscheinens ..,ar in der Regel aus den An-
hangen erschlieBbar; es wurde allerdings fiber die hier angezeigte Jahreszahl

hinaus so weit wic mOglich eine Prazisierung bis zum Monat hin vorgenom-
men. Diese erfallt eine wichtige Funktion flit systematisch eingeschrankte
Recherchen, worauf an spaterer Stelle hingewiesen wird (vgl. Abb. 6: Bei-
spiel fur zwei sinnvolle Kurztitelangaben aus einem Werk- und einem Brief-

band).

Doch auch im Rahmen der Moglichkeiten beim Anzeigen von Fundstellen
kommt ihr Bedeutung zu, denn der Benutzer kann sich die Fundstellen chro-
nologisch sortieren lassen. Urn z. B. die Genese einer Idee zu verfolgen, ist
eine solche Anzeigevariante durchaus von Vorteil. Wenngleich Werk- und
Briefbande im Prinzip chronologisch aufgebaut sind, gibt es Abweichungen
von Bedeutung, etwa die drei Fassungen von "Lienhard und Gertrud", die in
den Banden 2-6 stehen, obwohl Jahre des Schaffens dazwischenliegen, oder
Entwilrfe und Fragmente, die deutlich frillier entstanden als der letztendliche
Text, ihm aber in der Ausgabe unter- und damit auch nachgeordnet werden.
AuBerdem lassen sich beim chronologischen Sortieren die Werk- and Brief-
bande "mischen", die ansonsten nacheinander angezeigt werden.

Natarlich muBte eine sinnvolle Reihenfolge gefunden werden far Texte, die
auf den Monat genau datiert sind, solche, denen eine bestimmte Jahreszeit zu-
geschrieben ist, und diejenigen, far die das Jahr oder sogar nur das ungefahre
Jahr feststeht. Die Fntschcidung fiel far die Richtung vom Prazisen zum Dif-
fusen.

11.3
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Korrekte Hypertext-Anbindungen gewahrleisten

Eine zentrale Erleichterung im Verhaltnis zur Arbeit mit der Buchausgabe
sollte in der zeilengenauen Verkniipfung der eigentlichen Texte Pestalozzis
mit den Anhangen I und 2 liegen. Wahrend sich im Buch in den Texten kei-
nerlei Hinweise darauf befinden, ob Oberhaupt Anhanginformationen zur je-
weiligen Stelle vorhanden sind, gibt es auf der CD-ROM Hypertextmarken,
die durch ihre Position zugleich deutlich machen, in welchem Anhang etwas
zu linden 1st; auBerdem wird der Anhangtext in der oberen Bildschirmzeile
angezeigt; ist er langer als eine Zeile, springt der Benutzer Ober die Marke in
den Anhang und ebenso zurtIck (vgl. Abb. 7: Beispiel filr Hypertextmarken
neben einem Pestallozzi-Text).

Die Realisierung hatte einfach sein k6nnen - dieser Hinweis gilt z. B. Produ-
zenten einer solchen Datenbank, die ihre Buchausgabe zeitgleich zur CD-
ROM-Ausgabe vorbereiten -, wenn nicht einige TOcken des Buchsatzes wie-
derum Mahe bereitet hatten. Aul3erdem ergaben sich Schwierigkeiten aus
Nachlassigkeit bzw. Gedankenlosigkeit beim Scannen, als die CD-ROM-
Ausgabe noch nicht konkret anvisiert war. Als sinnvoll erwies sich immerhin
die Teilung in Text- und Anhangdateien, die jetzt sozusagen in zwei ver-
schiedenen Datenpools vorlagen.

Fehlermeldungen bei lndexierungslaufen flihrten auf das Problem der Gilltig-
keit bzw. UngOltigkeit von Anbindungen: Wahrend in der Buchausgabe die
Bezugsstelle "S." links vom Anhangtext abgesetzt ist, war die Einrilckung des
Textes beim Scannen verlorengegangen. Auf diese Weise waren Literaturhin-
weise auf bestimmte Seiten in angefilhrten Schriften an den linken Zeilenrand
geraten und wurden aufgund des "S." als Beztlge zum Pestalozzi-Text inter-
pretiert. Neben absurden Anbindungen ftlhrte dies haufig auch zu Absturzen,
wenn eine solche Seite im betreffenden Band beispielsweise nicht existierte.
Urn diese Fehlerquelle auszuschlieBen, muBten der komplette Anhangtext
kontrolliert und die entsprechenden Zeilenanflinge geandert werden, d. h. die
Seitenbeztlge auf andere Werke wurden ans Ende der vorausgehenden Zeile
gesetzt.

Die Priifung in bezug auf Richtigkeit der Angaben wurde sowohl durch Satz-
als auch durch Einlesefehler notwendig. Typische Zahlenverwechslungen wie
3 und 8 oder 8 und 0 flihrten nattirlich unbemerkt zu falschen Anbindungen.
Um die.-.en Fehlem "auf die Spur zu kommcn", ebenso wie tlbersehenen un-
gUltigen Anbindungen, wurde eine Liste aller BeztIge erstellt, sodann mit ei-
nem Programm alle diejenigen Stellen kenntlich gemacht, bei denen eine Zif-
fer erschien, die niedriger als die vorhergehende war. Es handelte sich - bis
auf wenige Reihenfolgen, die bereits im Buch verdreht gesetzt worden
waren -, um jeweils eine der beiden Fehlerquellen (vgl. Abb. 8: Beispiel fOr
eine l,iste zur Erhebung falscher Reihenfolgen mit Fehlermarkierung).
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Besondere Bestandteile der beiden Anhange sind die sogenannten
"Kopftexte". Sie enthalten im textkritischen Teil in der Regel Informationen
zur Editionsgeschichte, lokalisieren Manuskriptbestande etc.; im sacherkla-
renden Teil werden Hintergrundinformationen zum Entstehen der Texte ge-
boten. Es schien sinnvoll, diese Kopftexte an die Uberschrift des eigentlichen
Textes anzubinden, zugleich aber eine Moglichkeit zu schaffen, von jeder be-
liebigen Textstelle aus an diesen Textanfang springen zu konnen und nach
Einsicht in den Kopftext wieder zuruckzugelangen. Wenn beispielsweise ein
Nutzer uber eine Recherche in einen Text wie "Uber Gesetzgebung und Kin -
dermord" gelangt ist und kurz etwas uber die Bedeutung des Titels und den
Hintergrund der Schrift erfahren mochte, kann er jetzt auf diese Weise verfah-
ren.

Die Kopftexte sind in der Buchausgabe nicht einheitlich gestaltet. Manche
tragen die Uberschrift der entsprechenden Schrift, manche nicht; einige sind
an die erste Seite und Zeile der Schrift angebunden, als handele es sich urn
einen 1-zu-I-Hypertext. Um diesen lrrtum auszuschlieBen sowie die nicht
durch Seitenbezug kenntlichen Kopftexte als eigenstandige Texteinheit zu
markieren, die nicht automatisch der jeweils letzten Angabe zum vorherigen
Text als FlieStext angehangt wurde, mul3ten die Kopftexte eine Kodierung
erhalten, die sie eindeutig mit einer identischen Kodierung am jeweiligen An-
fang des eigentlichen Textes verband. Die namliche Kodierung erhielt der
betreffende Titel im Inhaltsverzeichnis des betreffenden Bandes. Dessen Ver-
bindung mit den Texten stellt ebenfalls eine Hypertext-Anbindung dar.

Im Prinzip wesentlich leichter war die Kopftextmarkierung und -anbindung
bei den Briefen dar, die in der Regel jeweils mit der betreffenden Briefnum-
mer beginnen. Allerdings stellte sich auch hier beim Versuch der automati-
schen Realisierung heraus, daB etliche Einlese- und auch Satzfehler zu Zif-
fernvertauschungen geflihrt hatten. Es wurde wiederum uber eine Liste aller
Kopftext-Anfange nach untlblichen Reihenfolgen, nach eventuell fehlenden
Ziffern und nach Sprungen gesucht. Die Sprtinge betreffen in der Regel Re-
gesten, d. h. der Kopftext hat Bezug zu etlichen, auch nicht explizit an-
gefahrten Briefnummem, sondern beginnt mit einer "von ... bis"-Angabe.
Auch hier muBte manuell eingegriffen werden, da die Regesten einerseits
mehrere Briefe zu einem einzigen Dokument werden lieBen - schlieBlich gilt
der Regesten-Text ja fur samtliche angeftlhrte Briefnummem. Wiederum be-
ziehen sich auf dieses eine Dokument mitunter mchrere Kopftexte filr ein-
zelne der Briefe (vgl. Abb. 9: Hypertext-Links zwischen den verschiedenen
Textebenen).

Hypertext-Links wurden auch zwischen den Registereintragen und den ent-
sprechenden Fundstellen im Werk gelegt, allerdings nicht cins zu eins, son-
dern nur zur jeweiligen Scite. Prazise Anbindung }Atte nochmals intensive
LektUre und I landarbeit notwendig gemacht, da ja nicht jeweils explizit der
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Name genannt ist, sondem u.U. eine Variante, nur der Vorname oder eine
Umschreibung wie "der Vater" oder "sein Freund".

Systematische Zugriffe ermoglichen

Das Gesamtwerk Pestalozzis weist in der Anlage bereits Strukturen auf, die
ein Recherchieren in kleineren Einheiten sinnvoll macht. So wie einzelne Do-
kumente als Recherchegrundeinheit definiert worden waren, lassen sich auch
verschiedene "Typen" von Dokumenten unterscheiden, namlich die eigentli-
chen Werke und Briefe einerseits, die Anhange andererseits. Oft interessieren
den Forscher nur Aussagen von Pestalozzi selbst, nicht die - zweifellos wert-
vollen lnformationen der Anhange. In anderen Fallen mtichten sic lediglich
auf eben diese lnformationen zugreifen, oder es geht urn Ausktinfte aus den
beigegebenen Registern. Auch der unterschiedliche Umgang mit einem Sach-
verhalt in offiziellen Texten und in personlichen Briefen konnte gesondert
von Interesse sein. Aus diesem Grunde sind die verschiedene t Dokumenten-
typen separat recherchierbar gemacht.

Unterhalb der Dokumentenebene sind diverse Felder unterschieden, von
denen einige - wie einzelne Bande oder Briefe - bereits von der.Datenstruktur
her automatisch aufrufbar sind. Die Felder "Titel" - also Werk-Uberschriften -
und "Schlagwort" - bezogen auf die Register und das Glossar - bedurften ei-
ner gesonderten Aufbcreitung. Uberschriften wurden durch spezifische Codes
begrenzt, um eine gesonderte Suche nach Titel-Begriffen, z. B. "Recht" oder
"Methode", zu ermoglichen. Register-Eintrage erfolgten mit einer Begren-
zung des eigentlichen Schlagwortes durch eindeutiges, in jedem Eintrag nur
einmal verwandtes Satzzeichen.

Die bereits im Hinblick auf die Fundstellenanzeigen vorgenommene eindcu-
tige Adressatenzuschreibung bei Briefen konnte nun automatisch fur das Feld
"Adressat" in Anspruch genommen werden, das eine Zusammenstellung
sdmtlicher Briefe an ausgewdhlte Empfdnger ermoglicht. Doch bieten sich
auch inhaltlich feinere Unterscheidungen der Texte an, die die Recherche auf
systematisch definierte Textmengen einschrankt.

Das Werk Pestalozzis birgt eine Vielzahl von Textgattungen; es enthalt neben
eigenstdndigen Abhandlungen sowie Aufsatzen ftir Zeitschriften und Sam-
melwerke u.a. zahlreiche offentliche Aufrufe, Flugblatter, Reden, fiktive
Texte und Tagebticher. Dem Wissenschaftler muff sich die Uberlegung auf-
drangen, da13 Aussagen im Rahmen diverser Textsorten verschicdenartig zu
gewichten sind bzw. in fiktiven Texten wie den Fabcln mit einer anderen Be-
grifflichkeit nach Sachverhalten zu recherchieren ist als in einer Abhandlung.
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Entsprechend sinnvoll ist die Option, die Recherche auf Dokumente einzelner
oder mehrerer Gattungen zu beschranken (vgl. Abb. 10: Ubersicht Uber die
Gattungen der Pestalozzi-CD-ROM). Ft Ir die Realisierung dieses Vorhabens
war es notwendig, eine Aufstellung aller bei Pestalozzi vorkommenden
Textgattungen vorzunehmen. Diese ergab sich zum einen aus Anhang-
Informationen, zum anderen aus literaturwissenschaftlichen Uberlegungen
heraus. Den Gattungen wurden bestimmte Codes zugeordnet, die wiederum
bei alien betreffenden Texten anzubringen waren. Da es sich jedoch nicht nur
urn verschiedene Textsorten, sondern innerhalb dieser noch um verschiedene
Textzustande handelt, beispielsweise Entwtlrfe und Fragmente,
veroffentlichte und trotz Fertigstellung zu Lebzeiten nicht veroffentlichte
Texte, wurde eine Binnendifferenzierung der einzelnen Codes vorgenommen.
Diese wiederum erfolgte in bezug auf alle Gattungen gleichsinnig, also alle
EntwUrfe erhielten z. B. die gleiche Unterziffer, ebenso alle Fragmente usw.
(vgl. Abb. 11: Binndendifferenzierung der Gattung "Rede").

Auf diese Weise ist es dem Nutzer der CD-ROM nicht nur moglich, in alien
Reden oder nur alien zu Lebzeiten nicht veroffentlichten Reden zu recher-
chieren, sondern sich etwa samtliche zu Lebzeiten nicht veroffentlichten Do-
kumente - von der Flugschrift bis zur Abhandlung - zusammenzustellen und
in diesen zu recherchieren, etwa um der wirkungsgeschichtlich relevanten
Frage nachzugehen, welche uns bekannten Textbestande den Zeitgenossen
Pestalozzis verborgen waren.

Bereits erwahnt wurde die Codierung der Texte im Hinblick auf eine prazise
zeitliche Zuordnung der Fundstellenanzeige und eine chronologische Fund-
stellensortierung. Diese Kennzeichnung ennoglicht zugleich di; systemati-
sche Einschrankung von Suchanfragen auf bestimmte Zeitraume, z. B. die Pe-
node der Helvetischen Revolution bzw. den Vergleich von Rechercheergeb-
nissen in bezug auf verschiedene Zcitabschnitte. Dartiber hinaus laf3t sich die
Verteilung von Begriffshaufigkeiten auch graphisch als Balkendiagramm pra-
sentieren (vgl. Abb. 12: Presentation der Verteilung des Begriffs Schule von
1766-1822 (Wirkungszeit Pestalozzis).

Die besondere Relevanz der diversen systematischen Codierungen liegt in de-
ren Kombinierbarkeit. Der Nutzer der CD-ROM kann beispielsweise ermit-
teln, wie sich Pestalozzi in bestimmten Lebensphasen, etwa nach dem Schei-
tern seiner Armcnanstalt auf dem Neuhof in veroffentlichten und in unverof-
fentlichten Texten dazu geauBert hat, wie er this Problem der Strafe in Briefen
oder in Abhandlungen darstellt, wie er sich nach der Trennung von seinem
Mitarbeiter Niederer cinerseits in Briefen an ihn, andrerseits in Briefen Uber
ihn geauftert hat (vgl. Abb. 13: Beispiel Mr eine komplexe Suchanfrage nach
dem Begriff Gewalt in alien EntwOrfen, Fragmenten und sonstigen zu
Lebzeiten Pestalozzis nicht veroffentlichten Texten im Zeitraum 1790 bis De-
zember 1799).
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Erganzende Hinweise anbieten

ZuzUglich zur bislang erschienenen Pestalozzi-Ausgabe wurden der CD-
ROM, wie bereits mehrfach angesprochen, der noch im Druck befindliche er-
ste Registerband sowie ein fur den zweiten Registerband vorgesehenes Glos-
sar beigegeben.

Der Registerband enthalt diverse Gesamtnamenregister, vor allem das als
Kurzlexikon konzipierte Verzeichnis der Personennamen, u.a. auch separat
zusammengestellte Register der Empfanger von Pestalozzis Briefen und der
Subskribenten der ersten Pestalozzi-Gesamtausgabe bei Cotta.

Ein besonderer Vorteil fUr den CD-ROM-Nutzer im Gegensatz zum Leser des
Register-Bandes erwachst aus der Tatsache, daf3 die Autoren Fried-
rich/Springer bei Eintragen zu verschiedenen Personen, die jeweils den glei-
chen Sachverhalt beschreiben, beispielsweise "Schuler" oder "Lehrer in
Pestalozzis Anstalt in Burgdorf', jeweils die gleiche Formulierung gew'ihlt
haben.

Auf diese Weise laBt sich bei einer Beschrankung auf den Dokumententyp
"Personennamenregister" beispielsweise eine Zusammenstellung aller von
Pestalozzi bestellten Bucher vermerkt bei den betreffenden Autoren - erzeu-
gen. Eine Eingrenzung auf den Typ "Briefempfanger" oder "Subskribenten
der Cotta-Ausgabe" ermoglicht eine Zusammenstellung aller Handler und
Lehrer oder after Wiesbadener unter diesen. Der bereits fUr die Buchausgabe
vorgenommenen systematischen Gruppierung der Personenkreise nach geo-
graphischer Herkunft, Berufsgruppen und gesellschaftlichen bzw. politischen
Funktionen kommt im Hinblick auf elektronische Recherchemoglichkeiten
nun eine besonders nutzerfreundliche Bedeutung zu.

Das Glossar - im geplanten zweiten Registerband auf die Buchausgabe bezo-
gen - enthalt Begriffe in zahlreichen Schreibvarianten, die auf der CD-ROM
bereits nivel' iert wurden. Es bedurfte darum einer gesonderten Durchsicht im
Hinblick auf das Vorkommen der fraglichen Schreibweisen bzw. der I3egriffe
auf der CD Oberhautat.

Eine weitere wichtige Informationszugabe besteht in einer Zusammenstellung
von Abbildungen. Es handelt sich dabei u.a. um eine Vielzahl von Pestalozzi-
Portraits, um Darstellungen von FamilienangehOrigen, Freunden und Geg-
nern sowie Mitarbeitern und Schillern, um Abbildungen von Wirkungsstat-
ten, von Lehrmitteln Pestalozzis wie diversen Anschauungstafeln und von
Faksimiles von Handschriften. Diese Bilder erftillen vor allem die Funktion
der Veranschaulichung und sind zu dicsem Zweck an entsprechende ext-
stellen mit Hypertext- Marken angebunden, im wesentlichen bei den Namen-

1 2 6



124 Silvia Springer

registem, dartiber hinaus bei besonders kiaren Textbeztigen. Sie lassen sich
aber auch gesondert als Dokumententyp "Abbildungen" aufrufen und aus
thematisch gruppierten Inhaltsverzeichnissen heraus anwahlen. Urn die Bilder
in dieser Weise zu prasentieren and zu verknUpfen, waren zum einen eine
Gruppierung und das Verfassen von hinreichenden Bilderlauterungen, zum
anderen das Setzen von Codes an den entsprechenden Textstellen erforder-

lich.

Der zur Veranschaulichung des Textbearbeitungsgrades in Images beigege-
bene Werkband 1 wurde - nach eindeutiger Benennung der Bilddateien - den
jeweiligen Seitenanfangen automatisch zugeordnet.

Zum Schlua

Die Aufbereitung und systematische Strukturierung der Pestalozzi-Volltext-
datenbank erfolgte aus dem Gesichtswinkel der Wissenschaft. Es waren kon-
krete Forschungsanliegen, die die Buchausgabe nicht oder nur schwerlich zu
befriedigen geeignet ist, die zum Traumen von einer CD-ROM, zur Formulie-
rung eines Pflichtenheftes, zur Auswahl geeigneter Software und zur Bear-
beitung des Volltextes fithrten.

Im Zuge dieser Arbeit erfolgten fortwahrend Impulse zu weiteren Moglich-
keiten des gezielten, systematischen Recherchierens, zu verschiedenartigen
Optionen der Ablage und Weiterverarbeitung usw.

So unendlich wie das "Meer der Fragen" in der Wissenschaft, so unendlich ist
auch die Anzahl moglicher geeigneter "Fanggerate" und "Fangtechniken".
Neue Projekte far neue "Ozeane" drangen sich bereits ad.

Anschrifi der Verfasserin
Sylvia Springer
Universitat DUsseldorf
F13 Erziehungswisser.chaften
Univcrsitatsstr. i
40225 Dusseldorf
Tel.: (02 11) 311 36 80
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Doris Bambey

Vorbereitung und Entwicklung
der CD-ROM Bildung

Probleme, Methoden und Instrumente

1 Die Ausgangslage

Die Literaturdokumentation Bildung auf CD-ROM in der ersten Fassung von
1994 bietet den Zugriff auf rand 200 000 Dokumente aus den Jahren 1980 bis
1992. Far das jahrlich geplante Update werden jeweils etwa 30 000-35 000
zusatzliche Literaturnachweise zu erwarten sein. Die der CD-ROM zugrunde-
liegende Datenbasis setzt sich zusammen aus Zulieferungen von 12 Instituten
(in Zukunft noch mehr). Diese Institute, die teilweise srlion 15 bis 20 Jahre
ihre speziellen Teilbereiche des T!!emenfeldes Bildung doKumentieren, repra-
sentieren ein breites Spektrum an Erfassungs- und Verschlagwortungspraxen.

Dies bedingt, daB die gelieferten Datenformate von auBerst heterogener
Struktur sind: Bei einer groBeren Gruppe der Zulieferer wird die Datenerfas-
sung nach den Regeln des ehemaligen DOPAED (Dokumentationsring Pad-
agogik) vorgenommen, oftmals sind diese Regeln jedoch im Laufe der Jahre
nach den eigenen Bed0rfnissen und technischen Moglichkeiten modifiziert
worden. Institute aus dem bibliothekarischen Bereich orientieren sich wie-
derum an Regeln, die auf den Austausch innerhalb von Verbundsystemen ab-
gestimmt sind (z. B. MAB). Einzelne Institute schlieBlich erfassen ihre Daten
weitgehend den gewachsenen internen Anforderungen entsprechend.

Dieselbe Ausgangsproblematik betriffl auch die Verschlagwortungspraxis.
Neben dem (zum Teil veralteten) Thesaurus Padagogik werden verschiedene
Subthesauri verwandt, es wird zudem auch nach der Schlagwortnormdatci
vorgegangen oder auf der Grundlage von - mehr oder weniger kontrollierten -
eigenen Schlagwortlisten indexiert. Ein Tell der Institute bevorzugt die Ver-
schlagwortung mittels zerlegter Begriffe (postkoordiniertes Vokabular), an-
dere wiederum indexieren bevorzugt mit Mehrwortgruppen und Komposita
(prakoordiniertes Vokabular) oder bilden Schlagwortketten.

QLi
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Die Frage ist, mit welchen Werkzeugen und in welchen Arbeitsschritten man
aus dieser disparaten Datenbasis einen Bestand entwickeln kann, der den An-
forderungen einer elektronischen Publikation - hier CD-ROM - gentlgt.

Vier Bearbeitungschritte sind hierbei von besonderer Relevanz:

1. Konvertierung der zugelieferten Ausgangsformate in ein einheitliches Ar-
beitsformat,

2. Vereinheitlichung der Feldinhalte, speziell bei den recherche- und prtifrele-
vanten Fe ldern,

3. effektive und qualitativ orientierte Dublettenkontrolle,

4. Normierung und Kontrolle der Verschlagwortung.

2 Erstellung eines Arbeitsformates,
Normierung von Feldinhalten

2.1 Kriterien fur ein Arbeitsformat

Zusammengesetzte Felder sind nach Moglichkeit zu vermeiden; denn eine
analytische Struktur der Daten ermaglicht:

die zielgenaue p,..riektur der Feldwerte aufgrund von prazisen, nach Typen
getrennten lndexlisten. Hierdurch steigert sich die Transparenz der Daten-
bank,

- die Sortierung der Datensatze nach jedem gewanschten Kriterium,
- flexible Generierung von Such- und Ausgabemasken mit den Feldern, die

gerade gewUnscht werden,
flexible A usgangsbasis rdr weitere Datenaustauschprozesse.

Obligatorische Felder sollten auch de facto belegt sein, urn die Recherche
kalkulierbarer zu machen und einen Mindeststandard an Vollstandigkeit der
lnformationen pro Datensatz zu gewahrleisten. (Z. B. Sprachangaben, Lite-
raturtyp). Vorrangig verwendete Such- und Pruffelder massen von der Anset-
zung und der Rechtschreibung her in moglichst einwandfreiem Zustand sein.
Nur so ist eine eftektive Dublettenkontrolle zu erzielen.

Auch die Recherchierenden frcuen sich spater, wenn sic ihren Autor nicht
mithselig einmal unter "Kleist, Ileinrich von" (RAK) und zudem unter "Von
Kleist, 1 leinrich" (Nicht RAK) suchen massen.
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2.2. Probleme bei der Datenkonvertierung

Schwierigkeiten bei der Konvertierung von zugelieferten Daten treten zu-
nehmend dann auf, wenn die Datenstruktur synthetisch aufgebaut 1st, d. h. In-
formationselemente unterschiedlichen Typs - schlimmstenfalls ohne eindeu-
tige Trenner - in einem Feld untergebracht sind. 1st die Datenstruktur dahin-
gegen analytisch aufgebaut, also jedes Informationselement eines Typs se-
perat in einem Feld abgelegt, vereinfacht dies die Konvertierung grundle-
gend.

Als Beispiel fur ein z. T. synthetisches Format mit verschiedenen Schwierig-
keitsgraden kann das DOPAED-Format dienen: Das Feld "Erscheinungsver-
merk" ist zusammengesetzt aus mehreren unterschiedlichen Informationen,
die jedoch eindeutige Trenner aufweisen: Erscheinungsvermerk: Ort: Verlag
(Jahr), Seiten. Hier muB bei der Konvertierung lediglich die MOglichkeit be-
rucksichtigt werden, dal-3 ein oder mehrere Informationsteile fehlen. Das
Titelfeld bringt gravierendere Probleme mit sich: /Hauptsachtitel/. Zusatz
zum Hauptsachtitel. Autlage.

Der Zusatz zum Hauptsachtitel und die Auflagebezeichnung sind lediglich
durch einen Punkt getrennt. Punkte konnen aber schon Bestandteil des Haupt-
sachtitels rein, z. B.: "... und Anton" oder "Das Wirken Dr. Schweizers". In
diesem Fall 1st eine korrekte Zerlegung der zu identifizierenden Informati-
onselemente nicht gewahrleistet.

Die pr:zise und sichere Idenditikation der Auflagebezeichnung z. B. 1st je-
doch von entscheidender Bedeutung far die Dublettenprilfung. Wird bei der
Prufung die Auflagezeichnug nicht in den Prtifschlassel abernommen, wer-
den die betreffenden Dokumente irrttimlich als Dubletten qualifiziert.

2.3 Programme

Drei Programme spielen bei diesen Konverticrungs- und Normierungsarbei-
ten eine wesentliche Rolle:

- das Konverticrungsprogramm Infotrans,
- das Textverarbeitungssystem Wordperfect, speziell der Arbeitsbereich

Macros,
- das Information-Retrievalsystem LARS.

Infotrans arbeitct auf PC-Basis und funktioniert auf einem relativ abstrakten
Niveau mittels Variablen. D. h., es mUssen nicht wic bei den Makros der
l'extverarbeitungssysteme konkrete Einzelnennung des Umzusetzenden an-
gegeben werden (setze a um in A, setze b urn in B), sondern es sind vielmehr
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Klassen von Umsetzungen definierbar (setze alle Kleinbuchstaben urn in
Grol3buchstaben oder markiere alle Ziffern in den ersten drei Wartem des
Hauptsachtitels). Diese Leistung ist die Voraussetzung, urn komplexe Kon-
vertierungsPdlle uberhaupt zu bewaltigen.

Infotrans arbeitet sowohl auf Feldebene als auch global auf Dateiebene. Die
Suche-und-Ersetze-Befehle werden in Umsetzungstabellen abgelegt. Das
Programm ist von seinen Anforderungen her auf die getibteren Datenbankbe-
arbeiter zugeschnitten, die jedoch keine eigenen programmiertechnischen
Vorkenntnisse besitzen mUssen.

LARS (hier fur DOS) ermoglicht die Korrektur von Feldinhalten fiber Indi-
ces, d. h., die Suche-Ersetze-Befehle, die innerhalb des Menus "Index" defi-
niert werden, werden automatisch - und somit schnell und einheitlich - in den
betreffenden Dokumenten ausgeftihrt. Bei Fe !dem, die nicht als lndexfelder
definiert oder deren Anderungen zu komplex sind, besteht die Moglichkeit,
mit dem sog. "Anderungsdienst" Tei le der Dokumente auszugeben (z. B. nur
Primarschlitssel und Titel), aui3erhalb von LARS dann mittels lnfotrans oder
Textverarbeitung zu korrigieren und anschlieBend wieder an die korrekte
Stelle des Ausgangsdokuments zurtickzuspielen.

3 Effektive und qualitativ orientierte
DublettenprOfung

Die vorhergehenden Arbeiten an den Datenbestanden sind die Voraussetzung
ftir eine moglichst effektive Dublettenprtifung. D. h., wenn der aus bestimm-
ten Feldinhalten oder Teilen von Feldinhalten (z. B. Nachname des Autors,
drei erste WOrter des Titels, Jahrgang) zusammengesetzte Prilfschliissel kor-
rekt funktionieren soli, mUssen auch die verwendeten Feldwerte korrekt und
einheitlich vorliegen. Nicht nur der quantitative Aspekt (moglichst alle Du-
bletten linden) sate bei der PrUfroutine eine Rolle spielen, sondern auch
qualitative, die DatengUte steigernde Momente. Das Problem besteht darin,
daB bei herkommlichen PrUfverfahren wertvolle Informationen durch die ge-
nerelle Eliminicrung der Dubletten ungenutzt bleiben. Bei cincr erfahrungs-
gemtiB bis zu 30 % betragenden Dublettenrate wird der Verlust von Informa-
tionen dutch ein mechanisches "ja-nein-Verfahren" gravierend.
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Programm

Bedingung fur das auf diese Problemstellung abgestimmte Dubletten-Priif-
programm (auf Clipper-Bftcis) ist, daB es nicht nur auf der Grundlage der "ja-
nein-Entscheidung" arbeitet, sondem auch die Ubernahme von Teilen abge-
lehnter Dokumente in das ausgewahlte Dokument ermoglicht.

Beispiel:

DOKUMENT 1

- Bibliographische Angabcr.: kcrrekt und vollstandig,
- Standortangabe fur Fernleihe: enthalten,
- Beschlagwortung: sehr grob und lediglich fur Bibliothekskatalog,
- Abstract: nicht vorhanden.

DOKUMENT 2

- bibliographische Angaben: weisen Fehler auf,
- Beschlagwortung: sehr umfangreich und prazise,
- Abstract: enthalten.

DOKUMENT 3

- bibliographische Angaben: weisen Feh ler auf,
Beschlagwortung: grob,

- Abstract: nicht enthalten,
- Notation der DOPAED-Fachsystematik: enthalten.

Das Dokument, das in die Datenbank ilbernommen wird, enthalt letztendlich
die Vorztige alter abgelehnten Dokumente:

Z1ELDOKUMENT

- Korrekte bibliographische Angaben inkl. Standortangabe Itir die Fernleihe,
- ausfUhrliche, fachgerechte Verschlagwortung,
- Abstract,
- Systematikstelle zur Erstellung der Bibliographic Padugogik.

Das Verfahren des "composed documents" dauert linger, da es nicht als Rou-
tineablauf automatisch durchftlhrbar ist; es bedarf vielmehr des intellektuel-
len Abgleichs der Dokumente. Daffir erreicht man eine Veredelung des Do-
kuments mit vergleichsweise einfachen Mitte ln. Die urneberrechtliche Pro-
blematik schliel3t sich hier natUrlich als Problempunkt an - sie will ich bier
nicht nailer erlautern. Aul3erdem sollte man sehr vorsichtig sein mit dem Mi-
xen verschiedener Indexate, also dem Addieren von Schlagwortern verschie-
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dener Institute, da die Gefahr besteht, daB der Informationsgehalt beliebig
wird und die Stimmigkeit in sich verloren geht. Das Zusammenflihren von
lndexaten wird von uns bisher nur ansatzweise und gezielt durchgefahrt,
hierzu besteht noch groBer Diskussionsbedarf.

4 Kontrolle und Normierung der Verschlagwortung

Aufgrund der Verwendung verschiedenster Subthesauri und Schlagwort-
bzw. Stichwortlisten hate man ohne Normierung des Zulieferervokabulars
mit einem Schlagwortaufkommen von Liber 100.000 bis 130.000 Einzelter-
men rechnen mtissen. Die Erarbeitung eines aktuellen "Thesaurus Bildung"
als bindende Indexierungs-und Recherchegrundlage wird weder als pragma-
tisch eingestuft noch als den gewachsenen und spezifischen Anforderungen
der Einzelinstitute adaquat.

Die pragmatische Losung geht in die Richtung, das vorhandene Vokabular
derart zu bearbeiten, daB folgende Probleme berucksichtigt sind:

Normierung von Schreibvarianten (Naturwissenschaft --> Naturwissen-
schaften),
Homonym- bzw. Polysemkontrolle (Bewegung--> (Bewegung (Pol), Bewe-
gung (motorische), Bewegung (Phys)),
Synonymkontrolle (Andragogik Erwachsenenbildung),
Zerlegung von zu komplexen Wortgruppen oder Komposita, (Berufsschul-
religionslehrer --> Berufsschule, Religionslehrer).

Eine wesentliche Bedingung besteht darin, daB die Synonyme als gleichran-
gige definiert sind, d. h., bei der Arbeit mit der CD-ROM soil es fur die Re-
cherchierenden egal sein, ob sie mit dem Schlagwort "Andragogik" oder mit
dem Schlagwort "Erwachsenenbildung" suchen. Die Retrieval-Software CD-
Answer garantiert in jedem Fall, durch ZusammenflIhrung der Synonyme im
Hintergrund, daB im Ergebnis alle Dokumente aufgeftihrt sind, die sowohl
das eine als such das andere Schlagwort enthalten. Die Strukturierung der
Suchpfade bewirkt somit eine Erhohung der Zugangsmoglichkeiten, beldBt
das Vokabular in seiner fachlich gebotenen Spezifik und garantiert gleichzei-
tig - durch die Synonymzusammerahrung - eine kontrollierte Recherche.

3 3
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Programme

Drei Programme kommen hauptsachlich zum Einsatz:

- das Thesaurusverwaltungsprogramm Proterm,
- ein Schlagwortkonvertierungsprogramm von PROGRIS,
- ein Schlagwort- check- Prograrnm (Clipper-Basis).

Mittels eines Checkprogrammes, welches sowohl Schlagwortdubletten als
auch neue Werte identifiziert und in gesonderte D:-.Leien ablegt, werden die je-
weils noch nicht in Proterm enthaltenen Schlagworter ermittelt und zu Im-
portlisten zusammengestellt. Jedes Schlagwort in Proterm wird mittels Nota-
tion einer Systematikstelle der DOPAED-Fachsystematik zugeordnet. Die
Notation ermoglichen die Zusammenstellung der Schlagworter nach Fach-
gruppen, innerhalb derer sowohl Synonyme als auch nicht zugelassene
Schreibvarianten ermittelt werden.

Diese Struktur wird in ein Schlagwortkonvertierungsprogramm ubertragen.
Es ist in der Lage:

innerhalb des Dokumentes auf das Deskriptorenfeld zuzugreifen,
- die Schlagworte umgesetzt in ein Zielfeld zu schreiben,
- nicht identifizierbare Schlagworter in ein Kontrollfeld zu ubertragen,
- eine Schlagwortdublettenkontrolle durchzufiihren (wichtig bei Schlagwort-

ketten z. B. Bildung.Recht, Bildung:Internationaler Vergleich).

Die Schlagworter, die sich im Kontrollfeld befinden, sind ubenviegend
Terme, die in einfachere Eineiten zerlegt werden milssen oder als Homonyme
zu detinieren sind, letzteres kann (leider) nur.manuell unter Sichtung der je-
weiligen Dokumente vorgenommen werden. Ubrig bleiben auf der CD-ROM
letztendlich noch ca. 25 000 Schlagworter, wovon ungefahr 10% in Syno-
nymrelationen eingebunden sind.

Anschrifi der VerJasserin:

Doris Bambey
Modellversuch FIS Bildung
Berliner Str. 31-35
65750 Eschborn
Tel.: (06196) 48 41-45; Fax: -61

r) 4



Alexander Botte

Workshop 1:
"Erfahrungen in der Produktion
von elektronischen Diensten"

Einleitende Bemerkungen und Zusammenfassung

Hintergrund dieses Workshops war der in der einschlagigen Fachpresse
verfolgbare weltweite Trend zu steigenden Nutzerzahlen bei Informa-
tionsangeboten, die auf dem Medium CD-ROM aufsetzen. Ablesbar ist diese
Entwicklung unter anderem am exponential wachsenden Absatz von CD-
ROM-Laufwerken, auch im privaten Sektor.

Parallel dazu findet eine rasante Entwicklung zur Vereinfachung der rein
technischen Abldufe'statt, die begleitet ist von einer steigenden Zahl von An-
bietern von Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Damit ertiffnen sich neue
Moglichkeiten, auf relativ einfache Weise, CD-ROM-Publikationen in Eigen-
regie zu erstellen. Eine wichtige Folge davon ist, daB der Prozel3 der Herstel-
lung von CD-ROMs und die Preisentwicklung zwischenzeitlich auch und ge-
rade ftir kleinere Produktionsmengen das Medium flir Hersteller attraktiv ma-
chen, die nicht auf groBe verlegerische Erfahrungen und Ressourcen zurtick-
greifen konnen.

Diese Moglichkeiten waren AnlaB des Workshop-Themas: CI)- ROM -Pro-
duktionen standen also im Mittelpunkt.

In drei Erfahrungsberichten aus der Praxis, die aber auch allgemeines theore-
tisches I lintergrundwissen zu vermitteln wuf3ten, wurden untcrschiedlichc
Aspekte der CD-ROM-Produktion beleuchtet. Gegenstand waren also nicht
die inhaltlichen Aspekte, sondern die organisatorischen und technischen Vor-
aussetzungen und Ablaufe. Konkrete Zielsetzung war es, Orienticrung zu ge-
ben Mr die VertifTentlichung eines Infortnationsproduktes auf CD-ROM.

1.
1 09 t0 ,



134 Alexander Botte

Der Charakter der Veranstaltung mit durchweg schr dichten Vortragen lieB
leider die Ausgestaltung zu workshopahnlichen Elementen nicht zu. Der enge
Zeitrahmen erlaubte nach den Vortragen lediglich die Beantwortung von Ver-
standnisfragen; praktische Demonstrationen and die Diskussion von Einzel-
fallanwendungen muBten aufgrund der begrenzten Zeit entfallen.

Anschrift des Verfassers

Alexander Botte
Leiter Modellversuch EIS Bildung
Berliner Str. 31-35

65760 Eschborn
Tel.: (0 61 96) 4841-45; Fax: -61



Heinz Ziegler

Einige Anforderungen an Recherchesoftware
bei Verwendung eines Thesaurus

0 Einfiihrung

Nach wie vor arbeiten die meisten Literaturdatenbanken (Referenzdatenban-
ken) mit einem Schlagwortfeld, dem ein kontrolliertes Vokabular zugrunde
liegt. Fast immer sind die Schlagwortlisten strukturiert: In einfachen Fallen
ist das Vokabular in einige Hauptgruppen gegliedert, und es gibt Synonym-
verweise; in vielen Fallen aber sind die Strukturen differenzierter in Richtung
eines Thesaurus ausgebaut.

Auch die im Aufbau befindliche Literaturdatenbank Berufliche Bildungl
wird Mr das Schlagwortfeld ein kontrolliertes und strukturiertes Worterbuch
benutzen, weil nach unserer Auffassung auf diese Weise der Benutzer, und
insbesondere der gelegentliche Benutzer, noch am ehesten zu den gesuchten
Informationen findet. Eine Voraussetzung hierftir ist freilich eine leistungsfd-
hige Recherchesoftware mit einer gut selbsterklarenden und einfach zu bedie-
nenden Oberflache, eine Software, die dem Benutzer die durch die Strukturie-
rung und vielfache Verkntipfung des Wortguts gebotenen Moglichkeiten zur
IfinfUhrung auf ftir ihn relevante SuchwOrter sowie zur Erleichterung und
Verbesserung der Recherche erschlieSt. Erstaunlicherweise haben wir eine
solche Software - fur PC, moglichst mit Fenstertechnik und Mausbedienung,
netzPdhig and zu einem erschwinglichen Preis - bisher nicht gefunden. Zwar
gibt es alle daft!. erforderlichen Komponenten in voller Auspragung in dem
einen oder anderen Produkt, aber bisher hat offenbar noch kein Softwareher-

Nftheres zu dem von Prof. Dr. Peter Diepold, I lumholdt- Universittit zu I3erlin. ge-
leiteten Projekt riche: Lileraturdokumentation Berufliche 13ildung : Ziele und Fort-
schritte eines yam BMBW geforderten Projekts / lkinz Ziegler. - In: Bil-
dungsdokumentation heute : Fachinformation lilt Wissenschaft und Praxis ; I.
G1B-Fachtagung Frankfurt/Main, 10.-11. November 1993 / Peter Diepohl, Diann
Rusch-Feja (1Irsg.). Berlin : Gesellschaft Information Bildung, 1994. S. 39-48.
(Schriftenreihe der Gesellschaft Information Bildung ; 1).
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136 Heinz Ziegler

steller diese Komponenten in einem Programm vereinigt. Vielleicht macht
dieser Erfahrungsaustausch auf ein solches Produkt aufmerksam.

Die Entscheidung ftir eine bestimmte Software hat auch Folgen ftir den Da-
tenbasenhersteller, vor allem hinsichtlich der Indexierung. LaI3t es beispiels-
weise die Recherchesoftware nicht zu, bei Eingabe des aligemeinen Suchbe-
griffs HOCHSCHULE wahlweise zugleich automatisch nach alien spezifi-
scheren Unterbegriffen - wie UNIVERSITAT, FACHHOCHSCHULE,
KUNSTHOCHSCHULE usw. zu suchen, so muB man entweder dem Re-
chercheur zumuten, alle diese Begriffe einzeln einzugeben (was gewiB nicht
nutzerfreundlich ware), oder es muB beim Indexieren des Dokuments bei-
spielsweise zu dem spezifischen Begriff FACHHOCHSCHULE zusatzlich
der Oberbegriff HOCHSCHULE vergeben werden. Bereits dieses einfache
Beispiel zeigt die Rtickwirkung der Recherchesoftware auf die Gestaltung der
Datenbank.

Wegen dieser Zusammenhange wurden ftlr die Literaturdatenbank Berufliche
Bildung "Anforderungen an die Recherchesoftware" zusammengestellt.
Im folgenden werden hieraus einige auf den Thesaurus bezogene Anforde-
rungen betrachtet. Das ist freilich nur einer der fur die Bewertung wichtigen
Aspekte; aber in Anbetracht des Aufwandes, den die Erarbeitung und Pflege
eines strukturierten Worterbuchs erfordert, 1st die Hervorhebung der Frage
schon berechtigt, welche Funktionen die Software anbieten sollte, damit die
durch ein strukturiertes Worterbuch gegebenen Moglichkeiten leichteren und
erfolgreicheren Recherchierens auch genutzt werden konnen.

1 Anforderungen

1.0 Vorbemerkung

Die verschiedenen Software-Handbucher und Anleitungen benutzen Mr be-
stimmte Strukturbeziehungen unterschiedliche Bezeichnungen. Im vorliegen-
den Aufsatz wird wie folgt verfahren: Als Synonyme werden alle Begriffe
bezeichnet, die der gleichen Synonymgruppe, der gleichen (bedingten) Aqui-
valenzklasse zugeordnet sind, unabhangig davon, ob es sich um echte Syn-
onyme handelt. Der Begriff Assoziation oder assoziative Beziehung wird im
Sinne eines "Siehe-auch-Verweises" gebraucht; es ist der Hinweis von einem
Begriff auf moglicherweise relevante andere Begriffe, die (meist) in.anderen
Hierarchiezweigen stehen (zum Beispiel der Hinweis von EUROPAISCHE
UNION als politische Organisation auf EU-LANDER als idcrgruppe oder
von PERSONALPLANUNG auf PERSONALABBAU). Bild / und Bild 2
veranschaulichen diese Beziehungen.

O0
_IL C:11



E
ur

op
a

O
be

rb
eg

ri
ff

(e
)

B
un

de
sr

ep
ub

lik
D

eu
ts

ch
la

nd

Sy
n

U
nt

er
be

gr
if

fe

iA
lte

 B
un

de
sl

an
de

r

N
eu

e 
B

un
de

sl
an

de
r

.B
ay

er
n

B
ra

nd
en

bu
rg

H
es

se
n;

A
qu

iv
al

en
:

B
 R

 D
kl

as
se

W
es

td
eu

ts
ch

la
nd

O
st

de
ut

sc
hl

an
d

.4
ss

oz
-i

at
io

n

J1
;9

4



La
nd

er

E
ur

op
a

B
R

D

D
an

em
ar

k

La
nd

er
gr

up
pe

n

F
ra

nk
re

ic
h

U
ng

ar
n

S
ch

w
ei

z-
4

E
U

-L
an

de
r

N
ah

er
 O

st
en

O
E

C
D

-L
an

de
r

P
ol

it.
-w

irt
sc

ha
ftl

.
S

ta
at

en
bu

nd
e

E
ur

op
ai

sc
he

U
ni

on

O
E

C
D

I

A
ss

oz
ia

tio
n

fr
ei

e 
R

el
at

io
n 

(b
ie

r:
G

ru
pp

en
bi

ld
un

g)



Anforderungen an Recherchesofiware 139

1.1 Verwaltete Strukturen

- Verwaltung. Im strukturierten Worterbuch sollen mindestens folgende Be-
ziehungsarten verwaltet werden:

Synonymie (bedingte Aquivalenzklassen)
- Hierarchie mit der Moglichkeit der Polyhierarchie
- Assoziation

- Gruppenbildung. Erwtinscht ist femer die Verfligbarkeit von mindestens
einer weiteren, frei definierbaren Relation (fur Gruppenbildung ohne Be-
achtung der Primar-Hierarchie).

- "Freie" Schlagwtirter. Im strukturierten Worterbuch sollen auch Begriffe
verwaltet werden, die (noch) nicht in die Struktur eingeordnet sind.

- Textliche Erlauterung. Es soil moglich sein, einem Begriff eine kurze text-
liche Erlauterung zuzuordnen.

- Anzahl der Relationen. Die Anzahl der von einem Begriff ausgehenden
Beziehungen zu anderett Begriffen soil nicht begrenzt sein.

- Lange. Die zulassige Lange ftlr einen Worterbuchbegriff soli nicht kleiner
als etwa 100 Zeichen sein.

1.2 Anzeigemoglichkeiten

- Alphabetische Liste
- Alle Begriffe des Worterbuchs einschlieBlich der "freien" Schlagworter

sollen sich als alphabetische Liste anzeigen lassen.
- "Freie" Schlagworter sollen gekennzeichnet sein.
- Belegungshaufigkeit: Zu jedem Begriff soil die Belegungshaufigkeit

(Anzahl der Literatumachweise, die diesen Begriff als Schlagwort enthal-
ten) angegeben werden.

Es ware hilfreich, wenn das Modul in der Lage ware, alle Begriffe, die einer
bcstimmten Trunkierung entsprechen, in alphabetischer Folge anzuzeigen.
FtIr rechtstrunkierte Begriffe wird diesem Wunsch durch die normale alpha-
betische Anzeige entsprochen, die Anzeige sollte aber auch bei Links- bzw.
Links-und-Rechts-Trunkierung moglich sein.

Strukturanzeige. Es soil moglich sein, zu jedem Begriff - durch direkte
Eingabe des Begriffs oder durch Markieren in der alphabetischen Liste bzw.
in der Strukturanzeige sich dess(-n Umfeld zeigen zu lassen. Zu diesem
UmfeldgehOren:
- eine eventuelle textliche Erlauterung
- Oberbegriff(e) (der nachsthoheren Ebene)
- Unterbegriffe (der nachsttieferen Ebene)
- Synonyme
- assoziierte Begriffe

14



140 Heinz Ziegler

- Begriffe, die durch weitere Relationen[s.o. zu Gruppenbildung] zugeord-
net sind.

AuBerdem sollte die Belegungshaufigkeit angezeigt werden.
Aus der Anzeige sollte erkenntlich sein, ob ein Begriff am Anfang oder
Ende einer Hierarchieleiter steht; anders gesagt: Es sollte zu erkennen sein,
ob ein angezeigter Oberbegriff noch Oberbegriffe fiber sich oder ein ange-
zeigter Unterbegriff noch Unterbegriffe unter sich hat. Dieselbe Strukturan-
zeige soil auch beim Aufruf eines Synonyms erscheinen.
Navigieren. Es soil moglich sein, sich die Begriffe der hochsten Ebene an-
zeigen zu lassen und von da aus (durch Markieren/Anklicken eines Be-
gri ffs) sich auf einzelnen Zweigen der Hierarchie nach unten und erforderli-
chenfalls auch wieder nach oben oder uber assoziierte Begriffe in andere
Hierarchiezweige zu bewegen.
Es soil moglich sein, jederzeit und unter Beibehaltung des alquell ge-
weihlten Begriffs zwischen alphabetischer Anzeige, Strukturanzeige und Na-
vigieren zu wechseln.
Kopieren. Es soil moglich sein, Begriffe in der Anzeige zu markieren, die
dann automatisch in die Recherchefrage ilbemommen werden.

1.3 Recherchem8glichkeiten

- Synonyme. Neben der Recherche nach der Aquivalenzklasse insgesamt soli
es auch moglich sein, nur nach einem einzelnen Element, einem bestimmten
Synonym zu recherchieren.

- Automatische Erweiterung nach unten. Es soil moglich sein, wahlweise
alle Unterbegriffe (bis zum Ende der Hierarchieleiter) automatisch in die
Recherche einzubeziehen.
Es soil moglich sein, die mittels der freien Relation [s. o. zu 1.1 "Gruppen-
bildung"] hierarchieilbergreifend zu einer Gruppe zusammengefal3ten Be-
griffe wahlweise automatisch in die Recherche einzubeziehen.
Trunkierung (Maskierung). Es soil zwei Joker geben: einen fir ein Zei-
chen, einen flir mehrere (oder kein) Zeichen.
Trunkierung soil uncingeschrankt rechtsseitig, linksseitig sowie beidseitig
und auch bei Zeichenketten, die Leerzeichen enthalten, zulassig sein. Der
Joker fur cin Zeichen soli auch innerhalb der Zeichenkette benutzt werden
diirfen.
Trunkierung soil sowohl bei der direkten als auch bei der sequentiellen Re-
cherche moglich sein.
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2 Diskussion einiger Probleme

2.1 Vorbemerkung

Im folgenden sind einige Aspekte der aufgeflihrten Anforderungen herausge-
griffen mit dem Ziel, die Problematik anschaulicher werden zu lassen; eine
tiefergehende Diskussion laBt der vorgegebene Rahmen nicht zu. Nattirlich
stehen die genannten Anforderungen nicht nur itntereinander in Zusammen-
hang, sondem haben auch zu anderen Elementen der Recherchesoftware Be-
ziehung, zu den Moglichkeiten der Volltextrecherche beispielsweise, und
daruber hinaus zu grundlegenden Faktoren, wie die ins Auge gefaBte Nut-
zerklientel und andere lntentionen des Datenbasenherstellers. Hierauf wird
aber nicht eingegangen.

2.2 Synonyme

Bei der hcutigen Leistungsrdhigkeit auch einfacher Computersysteme kann -
bei Vorliegen eines strukturierten WOrterbuchs - die ZusammenfUhrung be-
deutungsdhnlicher Benennungen ausschlieBlich dem Computer Oberlassen
werden. Damit ist die frilher tibliche und such heute noch oftmals praktizierte
Differenzierung in erlaubte Deskriptoren und verbotene Nichtdeskriptoren
ilberholt. Dies fUhrt zu zwei wesentlichen Vorteilen: Das Dokument kann
"konkret" indexiert werden, das heil3t, zur Kennzeichnung des Inhalts darf ein
sehr spezifischcr Begriff benutzt werden, und - was in Anbetracht der zuneh-
menden Endnutzernahe solcher Systeme vielleicht von noch groBerer Be-
deutung ist - das System kann so eingerichtet werden, daB jeder Benutzer fur
seinen Einstieg in das System das Wortgut vorfindet, das ihm aus seinem Be-
rufs- und Erfahrungskreis am ehesten gelaufig ist. Letzteres spielt gerade bei
Datenbanken eine Rolle, die Mr Benutzer sehr unterschiedlicher Berufe und
Bereiche gedacht sind. Die projektierte Literaturdatenbank Berutliche Bil-
dung ist eine solche Datenbank.

Ftlr die Recherchesoftware bedeutet dies:

- Automatische Zusammenfilhrung von Begriffen zu Aquivalenzklassen und
Moglichkeit, nach der Aquivalenzklasse insgesamt zu recherchieren.

- MOglichkeit, auch nach jedem Synonym einzeln zu recherchieren, urn eine
tintermengc spczifischerer Dokumente erhalten zu konnen (Zusammenhang
mit der Methode "konkreter" Indexierung).

- Transparenz der Aquivalenzklassen, das heif3t, der Benutzcr muf3 nachsehen
konnen, welche Begriffe zur Aquivalenzklassc gehorcn (siehe auch 2.6).

1 4 3



142 Heinz Ziegler

2.3 Freie Schlagworter

Bei Datenbanken, die durch das Zusammenftlhren von Nachweisen aus unter-
schiedlichen anderen Datenbanken aufgebaut werden, wie dies bei der ge-
planten Literaturdatenbank Berufliche Bildung der Fall sein wird, ist bei jeder
Lieferung mit dem Auftauchen neuer Schlagwl3rter zu rechnen. Ein Worter-
buch, das unter solchen Bedingungen benutzt wird, muB besonders lebendig
und flexibel sein. So darf es keine Probleme bereiten, neue Begriffe in das
Worterbuch aufzunehmen oder die Struktur zu verandern. Ft Ir die Recherche-
und Verwaltungssoftware bedeutet das:

- Automatische Aufnahme neuer Begriffe in das WOrterbuch;
- Anzeige dieser Begriffe im alphabetischen WOrterbuch mit einer Kennung,

die besagt, daf3 der Begriff (noch) nicht in die Worterbuchstruktur eingebaut
ist;

- Moglichkeit des Ausdrucks einer alphabetischen Liste dieser Begriffe als
eine Voraussetzung ftir die Worterbuchpflege (Mr die Vorbereitung der
Einordnung in die Struktur).

2.4 Assoziationen

Jeder Benutzer bewegt sich in relativ gefestigten Begriffs- und Denkmustern,
die u. U. von den Mustern des Indexierers oder des Datenbank-Verantwortli-
chen deutlich abweichen. Assoziationen helfen, von einem Muster ins andere
zu finden. Assoziationen werden vielfach auch aufgrund von Erfahrungen der
Indexierer oder professionellen Rechercheure eingebaut. Sie nehmen dem Be-
nutzer einen Teil des Nachdenkens (wo er denn wohl noch suchen konnte) ab
bzw. vermeiden Suchen am falschen Platz. Well assoziative Verweise deut-
liche Hilfen sind, sich in einem strukturierten Wiirterbuch zu bewegen und
Rechercheverluste zu vermeiden, soil die Software assoziative Beziehungen
verwalten. Eine wahlweise automatische Einbeziehung assoziativer Begriffe
in die Recherche erscheint aber nicht erforderlich, da diese Siehe-auch-Ver-
weise immer der individuellen Auswahl bedUrfen.

2.5 Freie Relationen

Eine zu weitgehende hierarchische und insbesondere polyhierarchische Glie-
derung eines Worterbuchs kann dazu filhren, daft der Sinn der Gliederung ins
Gegenteil verkehrt wird: Das Worterbuch wird untlbersichtlich. Auch aus
diesem Grunde sind freie Relationen ntltzlich, die eine Gliederung von Wor-
terbucheintragungen aul3erhalb der primAren Hierarchiestruktur ermoglichen.
Die Anzeige solcher Strukturen weist den recherchierenden Benutzer auf be-
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stimmte Zusammenhange hin; lassen sich die Strukturen fur die Recherche
aktivieren, so erspart das dem Rechercheur die Eintragung der Einzelbegriffe.
Bi Id 1 zeigt, wie dem Begriff ALTE BUNDESLANDER die einzelnen Bun-
deslander - von BAYERN bis SCHLESW1G-HOLSTEIN - zugeordnet wer-
den, ohne eine zusatzliche Hierarchiestufe einzuftlgen. Noch deutlicher wird
das Prinzip in /3ild 2 am Beispiel der Gruppen EU-LANDER und OECD-
LANDER, wobei die Gruppe OECD-LANDER ja noch auf weitere, im Bild
nicht dargestellte Flierarchiezweige, wie z. B. ASIEN oder AMERIKA, zu-
greift.

2.6 Lange des Worterbuchbegriffs

Oftmals ist die Lange der Worterbucheintragung begrenzt, beispielsweise auf
60 oder gar nur 40 Zeichen. Zwar hat die uberwiegende Mehrzahl der Wirier
noch deutlich weniger Zeichen, mul3 man aber ein langeres Wort kurzen, so
ist dies urn so argerlicher. Am haufigsten davon betroffen sind Namen von
Institutionen. Vor allem der gelegentliche Benutzer hat Mahe, einen gesuch-
ten Begriff, der im Worterbuch gektirzt ist, zu finden, manchmal auch bei der
Entschltisselung einer Ktirzung. Es gibt heute keinen uberzeugenden Grund
mehr, die Lange einer Eintragung so stark einzuschranken.

2.7 Strukturanzeige

Ftir den Benutzer wird der Thesaurus interessant, wenn er sich in ihm bewe-
gen kann und aus ihm Anregungen zur Verbesserung seiner Fragestellung er-
halt. Die Anzeige des Worterbuchs und seiner Strukturen hat einen doppelten
Sinn: Zum einen soli sie helfen, relevante, dem Suchziel am besten dienende
Suchbegriffe zu finden, zum anderen soil sie den Thesaurus und uber ihn
zugleich die Arbeit des Recherchesystems transparent machen. Wenn zum
Beispiel das Recherchesystem nach einer Aquivalenzgruppe recherchiert, so
muB dem Recherchierenden die MOglichkeit gegeben sein, die Elemente die-
ser Gruppe zu erfahren; er darf dem System nicht blindlings ausgeliefert sein.

Viele Oberflilssige Eingaben oder Eingabeversuche ktinnten dem Recherchie-
renden erspart werden, wenn aus der Strukturanzeige immer zu crkennen
ware, ob ein angezeigter Unterbegriff weitere Begriffe unter sich hat.

3 Einige Beispiele

Im folgenden werden cinige Beipiele aus vertligbaren PC-Datenbanken bzw.
entsprcchender Software gebracht, die cher sind. Sic habcn hicr kci-
nen anderen Sinn, als die Berechtigung der vorgetragenen Forderungen und
Wt1nsche beispielhati zu veranschaulichen und zu unterstreichen. Mit diesen
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144 Heinz Ziegler

Beispielen ist keine kritische Auseinandersetzung mit der erwahnten Soft-
ware verbunden, denn eine solche Bewertung mtiBte auch andere Aspekte
berUcksichtigen.

Die CD-ROM-Datenbank Literaturdokumentation Bildung2 benutzt keinen
Thesaunis, intern werden aber Synonyme verwaltet. Die Synonymverwaltung
arbeitet verdeckt und erlaubt keinen Einblick in die Zusammensetzung der
Synonymgruppe. So ist der Benutzer auf Probieren angewiesen, was Zeit ko-
stet und unter Umstanden auch frustriert. Ein Beispiel zeigt Bi ld 3. An dieser

ABITURPRUFUNG sucht auch nach REIFEPRUFUNG

ABITURZEUGNIS sucht nicht nach REIFEZEUGNIS

COMPUTERUNTERSTUTZTES LERNEN
sucht nicht nach

COMPUTERGESTOTZTES LERNEN

Bi ld 3 Beispiele der Zusammenfassung von Begriffen bei verdeckt
gefuhrten Synonymgruppen

Stelle geht es nicht um die Frage, ob die Zusammenfassung oder Nicht-Zu-
sammenfassung bestimmter Begriffe zu einer Aquivalenzklasse dem einen
cher sinnvoll erscheint und dem anderen weniger, sondern darum, daB dem
Recherchierenden die Kontrolle darner entzogen wird, nach welchen Begrif-
ten er tatstichlich recherchiert und welche ihm wichtig erscheinenden Begriffe
moglicherweise nicht in die Suche einbezogen sind. Das Beispiel zeigt, wie

2 Ilerausgchcr: I'IS !dung: Software: CD Answer, V3.01, von Dataware Techno-
logies, Inc.
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notwendig eine Offenlegung der Synonymbeziehungen ware. Eine Suche
nach dem einzelnen Synonym ist nicht moglich. Suchbegriffe konnen aus der
alphabetischen Liste in die Suchfrage kopiert werden.

Die Software ODARS, die u. a. fur CD-ROM REHADAT des Instituts der
deutschen Wirtschaft verwendet wird, hat fur das Feld "Suchbegriffe" eben-
falls eine Synonymverwaltung. Anders als bei CD Answer kann man hier die
Synonymgruppe einsehen (Bi Id 4 und 5). Die Haufigkeitsangabe beim Such-
wort bezieht sich auf das Synonym, nicht auf die gesamte Aquivalenzklasse.
Eine Recherche nach dem einzelnen Synonym ist aber dennoch nicht mog-
lich.

Obwohl die Datenbank KURS DIREKT3 Weiterbildungsveranstaltungen
ausweist, ist ihre Struktur mit der einer Literaturdatenbank vergleichbar. In
dieser Datenbank gibt es eine Systematik; sie kann als Thesaurus interpretiert
werden. Jedem verbalen Begriff ist gleichberechtigt eine Notation zugeord-
net; andere Synonyme gibt es nicht. Die Begriffe sind hierarchisch in einer
Baumstruktur gegliedert. Zu zahlreichen Begriffen gibt es assoziative Ver-
weise. Beim Start einer Recherche werden in jedem Fall automatisch alle zu
einem Begriff gehorenden Unterbegriffe bis zum Ende der Hierarchieleiter
mit eingeschlossen. Die in den Abbildungen (Bi Id 6 bis 8) zu erkennenden
Tasten ("Tiefer", "Holler") gestatten das Navigieren, auch hin zu Assoziatio-
nen (Taste "Verweis"). Vor dem Suchwort steht in jedem Fall die Belegungs-
haufigkeit. Die Taste "Ubernahme" kopiert den Begriff in die Recherche-
frage.

Die vom Landesinstitut far Schule und Weiterbildung in Soest4 auf CD-ROM
herausgegebene Literaturdatenbank Bildungswesen benutzt als Software
CICADE-Multimedia (Version 3.01 fur Windows). Uber eine Schaltflache
kann der DOPAED-Thesaurus eingesehen werden, und es lassen sich Begriffe
markicren und in die Recherchefrage kopieren. Fur die Auswahl des Wortguts
ist es vorteilhaft, im Thesaurus blattern und in den Strukturen frei navigieren
zu konnen. Der Thesaurus lauft aber vollig autonom nehen dem Recherchesy-
stem; dadurch wird der Benutzer auch zu fehlerhaften Schlassen und Einga-
ben verleitet. So sind im Thesaurus Synonyme ausgewiesen, und in der The-
saurusanzeige steht beispielsweise (Bild 9 bis / /):

REIFEPRUFUNG - benutzt ftir ABITUR

3 I lerausgeber Rundesanstalt Ptir Arbeit. Niirnherg. und Institut der deutsche!' Wirt-
%that'. Soliware KOMPASS tuir CI)

4 Landesinstitut air Schule und Weiterhildung, Referat 73, l'aradieser Weg 64.
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154 Heinz Ziegler

Das ist aber eine rein theoretische Fiktion. In der Datenbank selbst werden die
beiden Begriffe voliig gleichartig und isoliert voneinander behandelt. Wie
das Rechercheergebnis ausweist, sind sie nicht miteinander verknilpft: Die
Suche nach REIFEPRUFUNG liefert 371 Nachweise, nach ABITUR weitere
17 Nachweise (ein Nachweis enthalt beide SuchwOrter im sog. "Thesaurus"
Feld). VerlaBt man sich also auf die Aussagen des Thesaurus, so ftihrt das
unter Umstanden zu betrachtlichen Rechercheverlusten. Dieses Beispiel un-
terstreicht besonders anschaulich die Notwendigkeit, den Thesaurus und seine
Strukturen tatsachlich in die Recherchesoftware zu integrieren.

Das verbreitete System LARS5 verwaltet in der Standardversion keinen The-
saurus, jedoch wird in der speziellen Bibliotheksanwendung ein Thesaurus-
modul angeboten. Die folgenden, zum Vergleich genannten Angaben, beru-
hen auf Informationen des Herstellers. Danach wird die Hierarchic durch
Notationen, die der Anwender zusatzlich vergeben muB, organisiert. Poly-
hierarchie ist moglich. Neben der Hierarchie wird auch Synonymie und Asso-
ziation verwaltet. Al le diese Beziehungen }airmen eingesehen, Unterbegriffe
und Assoziationen wahlweise in die Recherche automatisch einbezogen wer-
den. Neben dem Thesaurus wird eine Indexliste aufgebaut. Im Thesaurusfeld
vorhandene, aber noch nicht in die Thesaurusstruktur eingeftlgte Begriffe er-
scheinen nur dort. Da sie nicht besonders gekennzeichnet sind, ist die Thesau-
ruspflege moglicherweise erschwert. Auch die Belegungshaufigkeit wird nur
in der Indexliste (die also nicht identisch ist mit der alphabetischen Thesau-
rusliste) angezeigt, nicht im Thesaurus. Vorausgesetzt, der Thesaurus ist
tatsachlich integriert - und nicht nur, wie bei der CICADE- Version - dane-
bengestellt, wurde das beschriebene LARS-Modul dennoch einen wesentli-
chen Teil der Anforderungen erftillen.

Fur das ebenfalls verbreitet angewendete LIDOS6 der Doris Land Software-
Entwicklung, Oberasbach, war gerade die Thesaurusfunktion ein Element,
das LIDOS vor anderen auszeichnete. Deshalb wurde auch LIDOS (Vers. 3.3)
hinsichtlich einer Verwendung ftlr die Literaturdatenbank Berufliche Bildung
geprilft. Von den Eigenschaften seien mit Bezug auf das behandelte Thema
die folgenden genannt: Die Lange der Thesaurusbegriffe ist auf nur 40 Zei-
chen begrenzt, die Belegungshaufigkeit ist aus der Anzeige nicht zu ersehen,
hierarchieUbergreifende assoziative Beziehungen werden nicht verwaltet,
freie Schlagworter im Thesaurusfeld verhindem das Laden des entsprechm-
den Nachweises. Dies alles sind Eigenschaften, die, wie eingangs dargelegt
wurde, aus unserer Sicht unbefriedigend sind und in einem positiven Sinne
verandert werden sollten.

AbschlieBend soli kurz das Programmsystcm vorgestellt werden, das uns bei
der Entwicklung der Literaturdatenbank Berufliche Bildung unterstOtzt. Das

5 I lerausgeber: bars GmbH, Frankfurt am Main
6 I lerausgeber: Doris Land Software-lintwicklung



Anforderungen an Recherchesoftware 155

AIDOS /M (Version 3.1)7 der Data Print GmbH, Dresden, ist hinsichtlich der
Worterbuchverwaltung und des Instrumentariums far die Eingabeprufung
von Nachweisen das machtigste uns bekannte PC-Programm fur Literatur-
verwaltung und Recherche dieser Preisklasse (etwa 3.200,- DM). Wir benut-
zen das Programm Mr den Aufbau von Testdatenbanken und Thesaurus. Das
Programm verwaltet in einer Datenbank 10 autonome Datenbasen (mit je
max. 64.000 Nachweisen), jede mit maximal 31 strukturierten Worterbtichern
und 31 Klassifikationen. Im Worterbuch sind Oberbegriffe, Unterbegriffe,
Synonyme, Assoziationen und 10 weitere, frei definierbare symmetrische
oder gerichtete Relationen und such textliche Anmerkungen moglich. Ein
Worterbuchbegriff darf 60 Zeichen lang sein. Das Wtirterbuch laBt sich al-
phabetisch und systematisch - jeder Begriff mit seinem Umfeld - anzeigen:
dabei wird immer zu jedem am Bildschirm sichtbaren Begriff die Belegungs-
haufigkeit mit angezeigt. Es besteht die MOglichkeit, den Zugang fur Nach-
weise mit freien Schlagwortern zu sperren oder zu offnen. LaBt man freie
Schlagworter zu, so werden diese in der alphabetischen Liste hesonders ge-
kennzcichnet, und sie lassen sich auch gesondert ausdrucken, was die Thesau-
ruspflege erleichtert. Bei der Recherche, die gleichzeitig fiber mehrere Daten-
basen laufen kann, lassen sich alle Thesaurusbeziehungen automatisch akti-
vieren. Trunkierung ist rechts und links auch mehrfach moglich. Hinsichtlich
Thesaurusvenvaltung und Recherche gentIgt dieses DOS-Programm nahezu
alien eingangs genannten Anforderungen. Wilrde das Programm von einigen
Mangeln in anderen Bereichen befreit und in einer Windows-Version
vorliegen, ware es sicherlich eine tuir unsere Zwecke beinahe ideale Software.

Anschrift tics

Dr. Heinz Ziegler
Stral3e der Pariser Kommune 36
10243 Berlin
Tel. (030) 294 73 77

7 I lerztsgeber: DataPrint imhl I Dresden
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Qualitatskriterien und QualitatssicherungsmaSnahmen,
aufgezeigt an der Datenbank PSYNDEX

1 Qualitatskriterien fiir die inhaitliche Abbildung
von Literaturdokumenten in einer Datenbank

Ohne die einzelnen Qualitatskriterien ausfUhrlich diskutieren zu wollen, wer-
den nachfolgend Qualitatskriterien ftlr die inhaitliche Abbildung von Litera-
turdokumenten genannt.

1 .1 Multiplizitat der inhaltlichen ErschlieBung

Die inhaitliche Abbildung sollte in einer Vielzahl von Kategorien erfolgen,
die sich sinnvoll erganzen. Dies erhoht die Chance, den Inhalt einer Publika-
tion vollstandig und treffend zu beschreiben.

1 .2 Inhaltliche Zuverlassigkeit

- Terminologische Kontrolle
Besonders in der Psychologie ist es erforderlich, denWortschatz fur die Be-
schreibung der Literaturdokumente zu kontrollieren, indem die Fachbegriffe
eindeutig definiert sind, ihr Umfang begrenzt, aber dennoch so umfassend
ist, daB das Fachgebiet treffend, vollstandig und aktuell reprasentiert wird.

- Richtigkeit
Der Inhalt des Dokumentes ist korrekt darzustellen.

- Genauigkeit
Der Inhalt des Dokumentes ist treffend darzustellen.

- Vollstandigkeit
Alle relevanten Inhalte des Dokumentes sind aufzuflthren.
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Konsistenz
Die Fachterminologie mu3 insbesondere bei der Indexierung sowohl inter-
als auch intraindividuell gleichbedeutend verwendet werden. Dies beinhal-
tet Einheitlichkeit und Kontinuitat bei der Verwendung der Terminologie.

- Objektivitat
Die relevanten Inhalte sind ohne Wertung darzustellen.
Verstandlichkeit
Die Inhalte mtissen so beschrieben werden, daB sie auch ohne spezifische
Fachkenntnisse verstehbar sind.

1.3 Forma le Zuverlassigkeit

- Konsistenz
Die Schreibweise der Fachbegriffe mul3 festgelegt sein; die Darstellung der
Inhalte sollte konsequent den festgelegten Standards und Strukturen folgen;
daruber hinaus sollte die Differenziertheit der inhaltlichen Erschliel3ung far
alle Dokumente gleich sein.

- Korrektheit
Rechtschreibfehler sollten ausgemerzt werden.

1.4 Mehrsprachigkeit

- Terminologische Kontrolle
Die Ubersetzung der Fachterminologie, gleich in weiche Sprache, muB so-
weit wie moglich kontrolliert sein, d. h. inhaitlich treffend und korrekt.

- Formate Konsistenz
Die Schreibweise der Ubersetzung muB klar festgelegt sein; daruber hinaus
sollte Kontinuitat bei der Mehrsprachigkeit einzelner Felder gewahrt blei-
ben.

- Formate Korrektheit
Rechtschreibfehler in der Ubersetzung mtissen vermieden werden.

2. MaRnahmen der Qualitatssicherung

2.1 Definition von Beschreibungskategorien

Far die Refeienzdatenbank PSYNDEX stehen ftlr die inhaitliche Abbildung
der Literaturdokumente die folgenden Katcgoricn zur Verfilgung:

5 9
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- Thesaurus-Deskriptor,
- "Freier" Deskriptor,
- "Phrase" (= kurze Annotation),
- Klassifikation,
- Kurzreferat.

Diese Kategorien erganzen einander; sie entsprechen damit dem Kriterium
"Multiplizitat der inhaltlichen ErschlieBung". Vier dieser Kategorien sind
Pflichtfelder, womit "Kontinuitat in der Differenziertheit der ErschlieBung"
erreicht wird.

2.2 Instrumente und Richtlinien
der inhaltlichen ErschlieBung

Far die einzelnen Kategorien sind lnstrumente und Richtlinien entwickelt
worden, die die inhaltliche Zuverlassigkeit, formale Konsistenz und Mehr-
sprachigkeit unterstiltzen, wenn nicht gar garantieren.

1m folgenden werden zu den einzelnen Kategorien spezielle Mal3nahmen der
Qualitatssicherung aufgefdhrt.

Definition von Thesaurus-Deskriptoren

Die Dokumente der Datenbank PSYNDEX werden mit dem amerikanischen
"Thesaurus of Psychological Index Terms", herausgegeben von der American
Psychological Association, verschlagwortet. Dieser Thesaurus, der in seiner
Terminologie die gesamte Psychologie abzudecken versucht (Kriterium:
Vollstandigkeit der Terminologie), umfaBt in seiner siebten Version 7.311
Begriffe: rund 4.300 aktive Deskriptoren, knapp 200 inaktiv gewordene De-
skriptoren und 2.800 Synonyme bzw. Quasi-Synonyme. Er zeigt im Hauptteil
(Relationship section) die Begriffe in ihrer hierarchischen Struktur, in einem
Netzwerk von Ober- und Unterbegriffen und verwandten Begriffen. Zu eincr
Vielzahl von Deskriptoren werden sogenannte "scope notes" aufgeft1hrt (Kri-
terium: Eindeutigkeit der Begriffe). Dart1ber hinaus nennt der Thesaurus
samtliche Begriffe nach ihrem Wortstamm alphabctisch rotiert (Rotated al-
phabetical terms section); auBerdem bietet er zu ausgewahlten Themen Clu-
ster inhaltlich zusammengehOrender Deskriptoren (Cluster section); zum Bei-
spiel gibt es einen "Educational Cluster".

Von der Zentralstelle ftlr Psychologische Information und Dokumentation
(ZPID) wurde das gesamtc Thesaurus-Vokabular ins Deutsche tibersetzt
(Kriterium: Mehrsprachigkeit), daraber hinaus wurden deutsche Synonymbe-
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griffe festgelegt, die auf den deutschen Deskriptor verweisen (Kriterium:
Terminologische Kontrolle der Ubersetzung).

Der Thesaurus wird alle drei bis vier Jahre aktualisiert.

Eindeutigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat des kontrollierten Vokabulars
unterstiltzen die Qualitatskriterien: Richtigkeit, Genauigkeit, Vollstandigkeit
und Konsistenz der inhaltlichen ErschlieBung. Die Ubersetzung der Termi-
nologie sichert Mehrsprachigkeit. Die Festlegung der Schreibweise der Be-
griffe unterstUtzt die formate Konsistenz.

Definition von "Freien" Deskriptoren

Die "Freien" Deskriptoren reprasentieren Konzepte, die im Thesaurus nicht
enthalten sind (Kriterium: Vollstandigkeit des kontrollierten Vokabulars). So
erfal3t der Thesaurus etwa aufgrund unterschiedlicher Traditionen und For-
schungsschwerpunkte der deutschsprachigen gegenuber der amerikanischen
Psychologie spezifische deutsche Aspekte der Psychologie - insbesondere das
Bildungssystem und Testverfahren - nur unzureichend. Feiner kann die alle
drei bis vier Jahre erfolgende Revision des Thesaurus mit der wissenschaftli-
chen Entwicklung nicht ausreichend Schritt halten, so daft neue lnhalte zu-
mindest anhand vorlaufiger Deskriptoren abgebildet werden miissen. Die De-
finition "Freier" Deskriptoren fOrdert die Genauigkeit, Aktualitat und Voll-
standigkeit der inhaltlichen ErschlieBung.

Bei den "Freien" Deskriptoren handelt es rich urn Schlagworter ohne Anbin-
dung an die hierarchische Struktur des Thesaurus. Haufig sind sie nur zeitlich
begrenzt eingefithrt, eben nur so lange, bis dieser Begriff als Thesaurus-De-
skriptor eingefithrt wird. lnsgesamt stehen filr PSYNDEX etwa 200 "Freie"
Deskriptoren zur lndexierung zur Verfrigung; fast alle sind ins Englische
tibersetzt (Kriterium: Mehrsprachigkeit).

Indexierungsregeln

Urn eine hohe Indexierqualitat zu erreichen, sind bei der Vergabe von The-
saurus-Deskriptoren verschiedene Regeln zu beachten. Die wichtigsten sind:

- Es muB mindestens tin Thesaurus-Deskriptor (Ptlichtfeld, garantiert Konti-
nuittit in der Fcldbelegung), es konnen maximal 17 zugeordnet werden.

- Es soil eine moglichst spezifische Indexierung mit Vergabe der prazisesten
Begriffe erfolgen (Kriterium: Genauigkeit).

- Die dem Dokument zugeordneten Thesaurus-Deskriptoren sind zu differen-
zieren in (standardisierte Darstellung):

1Gi
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- llauptdeskriptoren (maximal sechs), sie stehen far die Inhalte mit zentraler
Bedeutung;

- Nebendeskriptoren (maximal elf), sie stehen fur zusatzlich in der Pub li-
kation angesprochene Aspekte.

- Die Thesaurus-Deskriptoren sollen inhaltlich abbilden:
- alle Begriffe bzw. Konzepte im Titel,
- unabhangige/abhangige Variablen bei empirischen und experimentellen

Untersuchungen; bei sonstigen Publikationen die zentralen, insbesondere
die psychologischen Konzepte,
Methoden und Verfahren,

- die untersuchten Populationen,
- Personennamen,
- geographische Namen,
- Testnamen,
- Medikamentennamen,

den formalen Charakter der Publikation.

Diese Vorgaben stiitzen die Vollstandigkeit der inhaltlichen Erschliei3ung.

- "Freie" Deskriptoren sind nur erganzend zu den Thesaurus-Deskriptoren zu
verwenden, nur dann, wenn der entsprechende Sachverhalt in der Publika-
tion von besonderer Bedeutung ist.

Regeln fur die Formulierung der "Phrase"

Die "Phrase" steilt eine kurze Beschreibung (Annotation) des inhaltes der Pu-
blikation dar. Dieser unkontrollierte Wortschatz soil die Deskriptoren prazi-
sieren und eranzen (Kriterium: Gent,ttigkeit and Vollstandigkeit). Die
"Phrase" flihrt Inhalte, die durch Deskriptoren nicht oder nicht ausreichend
beschrieben werden konnen, in strukturierter, die Zusammenhange verdeutli-
chender Form auf. Eine Wiederholung von Deskriptoren ist nur erwiinscht,
wenn diese hereits cinen hohen Prazisionsgrad aufweisen. Die "Phrase" diem
mehr dem Auffinden eines Literaturnachweises, im Gegensatz etwa zum Ab-
stract, das primar auf die Informationsreprasentation des Dokumentes abzielt.

Die "Phrase" wird ausschliel3lich in englischer Sprache formuliert.

In einem Auswertermanual wird versucht, soweit wie moglich Vorgaben zur
Strukturierung and Standardisierung der "Phrase" zu machen. Sie unterstilt-
zen die formale und inhaltliche Konsistenz.

Beispiel: age-correlated limits of cognitive development capacity.
intervention study on acquisition of memory task, testing-the-limits
approach, 35 young & aged adults, experimental study.
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Definition einer Sachgebietsklassifikation

Der Datenbank PSYNDEX liegt das Klassifikationssystem der Datenbank
PsycINFO zugrunde. Es handelt sich um ein dreistufiges monohierarchisches
Klassifikationssystem, bestehend aus insgesamt 157 Klassifikationskatego-
rien mit 22 Haupt- und 135 Untergruppen. Zur Definition der einzelnen Kate-
gorien stehen ausfUhrliche "scope notes" (Kriterium: Terminologische Kon-
trolle) zur Verfligung. Im Jahr 1991 ist das Klassifikationssystem grundle-
gend Uberarbeitet und verbessert worden (Kriterium: Aktualitat).

Von der ZPID wurde das Klassifikationssystem ins Deutsche Ubersetzt
(Kriterium: Mehrsprachigkeit).

Die englische und deutsche Schreibweise der Klassifikationsgruppen ist ein-
deutig festgelegt (Kriterium: Terminologische Kontrolle auf formaler Ebene).

Klassifizierungsregeln

Bei der Einordnung eines Literaturdokumentes in das Klassifikationssystem
sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

- Das Dokument ist mindestens in eine, hOchstens in vier Klassifikations-
gruppen einzuordnen.

- Die ausgewahiten Kiassifikationskategorien sind zu differenzieren in:
- die relevanteste Kategorie (entspricht dem Hauptschwerpunkt der Pub li-

kation),
nachrangige Kategorie/n (stehen ftir den untergcordneten Schwerpunkt
der Publikation).

- Das Klassifizieren soil so spezifisch und prazise wie moglich erfolgen, also
sind in erster Linie die Untergruppen der Klassifikation zu verwenden.

Regeln zur Formulierung des Kurzreferates

- Abstractart (Vorgabe fordert formale Konsistenz).
Das Abstrahieren von Zeitschriftenartikeln, Dissertationen, Reports und
Sammelwerksbeitragen erfolgt in informativen Referaten (ohne Bewer-
tung). Nach DIN 1426 soli cin entsprechendcs Abstract "insbesondere Aus-
kunfl fiber das behandelte Gebiet, Zielsetzungen, Hypothesen, Methodolo-
gie, Ergebnisse und SchluBfolgerungen geben". D. h. es werden being in-
formativen Referat auch konkrcte Resultatc (quantitive und qualitative Da-
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ten) aufgeftihrt. Bucher (Monographien, Sammelwerke) werden in indikati-
ven Referaten dargestellt, in denen auf die im Originaldokument behandel-
ten Sachverhalte aufzahlend hingewiesen wird.

- Das Abstract soil kurz, pragnant, in einem wissenschaftlich-fachlichen Stil
formuliert rein. Redundanz ist zu vermeiden, ebenso wie journalistische
Redewendungen.

- Fur die verschiedensten Publikationsarten, wie empirische Studien, experi-
mentelle Studien, methodische Studien, theoretische Studien, Ubersichtsar-
beiten, Fallberichte, Erfahrungsberichte, Bibliographien, Test- und Verfah-
rensentwicklungen, Biographische Studien, Nachrufe, Kritiken und Rep li-
ken, Diskussionen, Interviews, popularwissenschaftliche Beitrage, liegen
spezielle Gliederungsregeln vor. Diese Vorgaben fOrdern formate Konsi-
stenz, Vollstandigkeit und Genauigkeit der inhaltlichen Beschreibung.

- Bei der Abstrrhierung gelten gewisse "stilistische Konventionen". Sie legen
fest: Zeitformen, passive Redewendungen, Aufzahlungen, Nennung von
Zahien, Test-, Fragebogen- und Verfahrensnamen, Medikamentenbezeich-
nungen, Angaben von Korrelation und Signifikanmiveau, AbkUrzungen
sowie Sonderzeichen (Kriterium: Formate Konsistenz/standardisierte Dar-
stellungsform).

Automatische Priiflaufe und Erganzungen
bei der Erfassung und den Updates

Beim Update werden die Ptlichtfelder auf Belegung gepruft. Dies garantiert
Vollstandigkeit der Dokumentbeschreibung und Kontinuitat der Feldbele-
gung.

Das gesamte Thesaurus-Vokabular (deutsch + englisch) ist in einer Hilfsdatei
an den Erfassungspool angebunden: diese Hilfsdatei schlieSt Rechtschreib-
fehler bei der Eingabe der englischen Terms absolut aus. Wird ein Deskriptor
falsch (Rechtschreibfehler) oder nicht in der definierten Schreibweise einge-
geben, wird der Eintrag vom System abgelehnt. Die deutschen Begriffe wer-
den beim Update aus der Hilfsdatei automatisch zugespielt. All dies garantiert
formate Korrektheit der Terms sowie ihre standardisierte Schreibweise.

Die "Freien" Deskriptoren, die bei der Erfassung sowohl deutsch als such
englisch eingetippt werden mUssen, sind in keiner I lilfsdatei hinterlegt, so
dal3 eine automatische Vergleichsprtifung mit der Schlagwortliste nicht erfol-
gen kann. Fin individuelles Korrekturlesen 1st tiler erforderlich, %%as keine ab-
solute Zuverlassigkeit garantiert. Eine Standardisicrung der Schreibwcise
Liber eine H lfsdatei 1st geplant.

Das gesamte Klassifikationssystem (englisch deutsch), einschlief3lich der
Klassitikationscodes, 1st als Hilfsdatei an den Erfassungspool angebunden.
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Die Eingabe der Klassifikationsgruppe in die Erfassungsmaske kann als vier-
stelliger numerischer Code oder im englischen Wortlaut (Trunkierung mog-
lich) erfolgen. Ein nicht vorhandener Code wird bei der Eingabe nicht akzep-
tiert. Uber den Code in der Hilfsdatei wird der Dokumentbeschreibung der
voile Wortlaut der Klassifikationsgruppe deutsch und englisch zugespielt,
damit sind Rechtschreibfehler ausgeschlossen. Hilfsdatei und Pit fprogramme
sichern einheitliche Schreibweise und Ubersetzung sowie formale Korrekt-
heit.

Ubergreifende MaRnahmen zur Qualitatssicherung

Eine Reihe ubergreifender personeller und organisatorischer MaBnahmen
kommen der Qualitat der inhaltlichen ErschlieBung zugute.

Die "Inhaltliche Zuverlassigkeit" stiitzen vor allem folgende MaBnahmen:

- hohe fachliche Qualifikation der Dokumentare,
- "native speakers" Mr Ubersetzungen sowie Auswertungen in englischer

Sprache,
- soweit moglich BerUcksichtigung der Spezialgebiete der Auswerter,

Autopsieprinzip, d. h. die Publikation muff im Original fib- die Auswertung
vorliegen,

- Erfahrungen der Auswerter mit Datenbankrecherchen,
- schneller Zugriff des Auswerters auf PSYNDEX wahrend der inhaltlichen

Erschliel3ung,
- namentliche Verantwortung des Auswerters fur seine inhaltliche Erschlie-

Bung,
Schulung der Auswerter.

Ubergreifende MaBnahmen, die die " formale Zuverlassigkeit" stlitzen, sind
mehrfache abteilungsinterne Korrekturlaufe.

3 Datenbank-Struktur vs. Datenbank-Design

In dicscm Kapitel soil aufgczeigt warden, inwieweit die vont Produzenten
eingebrachte Datcnbankstruktur und qualitht der inhaltlichen Erschliel3ung
von verschiedenen Hosts in den Datenbankdesigns umgesetzt worden sind.

t



Qualitaiskriterien und Qualitatssicherung 165

3.1 GRIPS-Version der Datenbank PSYNDEX (Host DIMDI)

- Bei der Umsetzung ins GRIPS- Format 1st die vom Produzenten vorgege-
bene analytische Struktur der Datenerfassung erhalten geblieben. Jeder Ka-
tegorie entspricht ein Datenbankfeld. Der Wortschatz ist in jedem Feld ab-
suchbar, anzeigbar und ausdruckbar.

Kategoric

Thesaurus-Deskriptor englisch
Thesaurus-Deskriptor deutsch
"Freier" Deskriptor englisch
"Freier" Deskriptor deutsch
Klassifikationsgruppe englisch
Klassifikationsgruppe deutsch
Phrase
Kurzreferat englisch
Kurzreferat deutsch

GRIPS-Feld

Controlled term (CT)
Controlled term German (CTG)
Index term (IT)
Index term German (ITG)
Section heading (SH)
Section heading German (SHG)
Key phrase (KP)
Abstract English (ABE)
Abstract German (ABG)

- Die Kategorien sind auf Feldebene unterschiedlich invertiert. CT, CTG, IT,
ITG, SH, SHG sind sowohl direkt- als such freitext invertiert, andere aus-
schlieBlich im Freitext ansteuerbar: /AB, /KP.

- Ausschliel3lich die inhaltlichen Felder sind im Basic Index abgeleel, d. h.
der Freitext umfal3t: TIG, TIE, ABG, ABE, CT, CTG, SH, SHG, IT, ITG,
KP. Also auch SH und SHG; dies kann bei der Suche zu irrelevanten
Nachweisen fiihren. Beispielsweise wenn man im Freitext nach "movement
therapy" sucht, qualifizieren sich gleichermaBen Nachweise zu "art therapy"
uber die Klassifikationsgruppe "Art & Music & Movement Therapy". Die-
ser Mangel wird bei der Reduktion der Freitextsuche Uber den "Preferred
Qualifier" (PQ) wiederum ausgeglichen.
Die Mehrsprachigkeit der Erschliel3ung 1st voll and differenziert erhalten
geblieben; dies bietet die Moglichkeit, das GRIPS-Kommando sprachspezi-
Fisch auszurichten und zwar mit Hilfe von Sprach-Qualifiers.

'ENG1, umfaBt: ABE, CT, IT, TIE, KP;
GERM umfaBt: ABG, CTG, ITG, TIG.

Diese Differenzierung auf Sprachebene ist insbesondere deshalb so wichtig,
um Suchstrategien zwischen PSYNDEX und PsycINFO tibertragen zu kon-
nen. Auch im Rahmen der Superbase-Funktion sollte die Suchsprache eng-
lisch formuliert scin.

- Der Thesaurus ist im Display in seiner vollen hierarchischen Struktur online
anzeigbar (mit "history" und "scope notes" und (Ibersetzungen), differen-
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ziert nach deutschem und englischem Wortschatz, ebenso wie der rotierte
alphabetische Teil des Thesaurus.

- Das Find-Kommando bietet dartlber hinaus die Moglichkeit, die hierarchi-
sche Struktur in die Deskriptor-Suche einzuschlief3en (Down-, Up-, Rela-
ted-, Tree-Funktion). Zusatzlich wird die Deskriptor-Suche insofern unter-
stiltzt, als bei Eingabe eines englischen oder deutschen Synonymbegriffes
automatisch der (Haupt-)Deskriptor abgesucht wird.

- Das Klassifikationssystem ist in seiner hierarchischen Struktur gleichfalls
deutsch oder englisch online anzeigbar. Im Find-Kommando werden auch
hier Ober die Down-. Up- bzw. Tree-Funktion Unter- bzw. Hauptgruppen
automatisch in die Suche eingeschlossen.
Darilber hinaus sind die Klassifikationscodes integriert; sie ermoglichen
eine Anzeige der Klassifikation in ihrer hierarchischen Struktur.

- Die bei der ErschlieBung vorgenommene Differenzierung in Haupt- und
Nebendeskriptoren sowie in Haupt- und Nebenklassifikationsgruppe ist im
Datenbank-Design erhalten geblieben. Mit Hilfe des Gewichtungs-Qualifier
laBt sich dieser Aspekt in die Suche einbringen:

Weighting /wl anwendbar bei: CT, CTG, SH, SHG

3.2 SPIRS-Version der Datenbank PSYNDEX
(SilverPlatter CD-ROM)

Die SPIRS-Version bietet einen der GRIPS-Version ahnlich differenzierten
Zugang auf PSYNDEX, d. h. die analytische Kategorienstruktur, auch auf
Sprachebene, ist erhalten geblieben. Der Basic Index umfaBt in der PC-
SPIRS-Version den Wortschatz aus alien inhaltlichen, bibliographischen und
formalen Feldern.

Der Thesaurus ist ausschlieBlich in englischer Version auf der CD-ROM an-
zeigbar; explosion-ahnliche Funktionen sind moglich. Das Klassifikationssy-
stem ist bei der WinSPIRS-Version (1.0) anzeigbar und wird dies auch bei
der PC-SPIRS-Version (3.3) sein. Die Gewichtung der Thesaurus-Deskripto-
rcn sowie der Klassifikationsgruppen ist in die Suche nicht einschlieBbar.

3.3 AOS-Version der Datenbank PSYNDEX (Host GBI)

In der AOS-Version (vormals SUDOK) ist die Mehrsprachigkcit der Er-
schliel3ung zwar erhalten gebliebeii, aber keinesfalls in der diffcrenzierten
Form wie bei GRIPS und SPIRS. Hier sind die Kategorien Thesaurus-De-
skriptor deutsch bzw. englisch in cinem Feld zusammengefaBt, ebenso die
Kategorien Klassifikationsgruppe deutsch bzw. englisch. Sprachqualifier sind

1")
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nicht einsetzbar. Die Kategorien "Freier" Deskriptor deutsch bzw. englisch
sind nicht implementiert.

Der Thesaurus sowie das Klassifikationssystem sind in ihren Strukturen nicht
integriert, Explosion-Funktionen daher nicht moglich. Gewichtete Suchen
nach Thesaurus-Deskriptoren bzw. Klassifikationsgruppen sind ausgeschlos-
sen.

Ein Display auf Feld-Ebene 1st nur auf Einzelwort-Ebene moglich; diese Re-
duktion schrankt den gewunschten Uberblick ilber Thesaurus-Deskriptoren
erheblich ein.

Der Basic Index umfaBt wie die PC SPIRS-Version den Wortschatz sowohl
der inhaltlichen als auch der bibliographischen und formalen Felder.

Abschlief3end kann festgestellt werden, daB die GRIPS-Version der Daten-
bank PSYNDEX die vom Produzenten angestrebte Qualitat der inhaltlichen
Abbildung der nachgewiesenen Literaturdokumente nahezu vollstandig im
Datenbank- Design umsetzt. Die PC- SPIRS- Version und vor allem die Win-
SPIRS-Version der PSYNDEX-CD-ROM kommen der GRIPS- Version am
ndchsten. Ilingegen bleibt das Datenbank-Design der AOS-Version hinter
den Moglichkeiten, die die inhaltliche Erschlief3ung der Literaturdokumente
bietet, am weitesten zurdck.
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Walther Umsteitter

Bewertung der Qua Rat von Datenbanken

Benutzeroberflache

Liest man einen Titel, wie den obenstehenden, so hinterfragt man nattirlich
zunachst, was verstehen wir in diesem Zusammenhang unter einer Daten-
bank? Martha Williams. die bekannte Professorin aus den USA. die auch
Ilerausgeberin eines bekannten Database Directories ist, hat einmal unter-
schieden zwischen "Databases" - entsprechend den Literaturdatenbanken -
und "Databanks" - entsprechend den Faktendatenbanken. Die Assoziation der
verwandten Base hat in Deutschland vermutlich die Benutzung des Wortes
Datenbase etwas gebremst. Datenbanken enthalten bekanntlich Dokumente,
sogenannte Records, die durch eine Retrievalsoftware gezielt auffindbar sind.
Lu den Literatur- und Faktendatenbanken gesellen sich von Jahr zu Jahr mehr
Volltextdatenbanken, bei denen es schwierig wird zwischen elektronischen
oder digitalen Btichern bzw. Zeitschriften einerseits und Datenbanken ande-
rerseits zu unterscheiden. Auch wenn diese Feinheiten hier filr uns keine
Rolle spiclen, so sind sic juristisch nicht unwichtig. Das digitate Buch als ci-
genstandige Publikation war bislang genau betrachtet eine Volltextdatenbank
mit zunehmend multimedialem Charakter.

Daneben gewinnen aber Wissensbanken mehr und rnehr an Bedeutung. bei
denen hier fijr uns insbesondere der Bereich der sogenannten Intelligent Inter-
faces von Interesse ist. Diese Wissensbanken enthalten z. B. kausal oder zu-
mindest heuristisch verknapfte lnformationen dartiber, wie man bestimmte
Datenbanken am besten nutzen kann. Damit haben wir als Informationsver-
wittier die Mtiglichkeit, unscre Erfahrung auf eine Benutzerobertltiche zu
transferieren, die es auch dem Neu ling ermoglieht, dieses unser Wi:sen zu
nutzen. Insbesondere beim Einsatz von CD-ROMs, wo der Zeitdruck und die
Ubertragungsmenge eine viol geringere Rolle spiel! als in den klassischen
Online Retrieval Systemen Ober Datenfenizugriff. kOnnen Guided Fours
durch die Informationslandschaft sehr hilfrcich scin.

I linsichtlicli der Qualitittskontrolle, die in der Informations- and Dokumen-
tationslandschaft insotern eine hesondere Rolle spielt, als der Anteil an soge-
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nanntem Informationsmtill besonders groB ist, mtissen wir zwei Ebenen un-
terscheiden:

1. Die Qua litat der Datenbankinhalte; so machen z. B. Schreibfehler, fiber-
flussige Wiederholungen, Irrefilhrungen, unzureichende ErschlieBung,
mangelhafte Vollstandigkeit etc. dem Rechercheur das Leben schwer.

2. Die Qualitat von Datenbankprogrammen; hierzu gehoren die Benutzer-
oberflache, das Retrieval und die LeistungsPahigkeit der Input/Output-
Funktionen, urn nur drei zu nennen.

Schreibfehler in der GroBenordnung von einem Fehler auf 2000 Zeichen sind
durchaus normal. Bei besonders schlampigen Angeboten finden wir aller-
dings im Freitext auch dann nichts, wenn statt "Schulbildung" in der Daten-
bank "Schul- bildung " zu finden ist, weil im Orginaltext an dieser Stelle ein
Zeilenwechsel vorlag. DaB in amerikanischen Datenbanken deutsche Worte
und Namen besonders haufig falsch geschrieben sind, kann nicht verwundern.
Trotzdem kann man sich fiber Fehler in der GroBenordnung von weniger als
einem Prozent nicht erregen, wenn man aus langjahriger Erfahrung weiB, daB
eine durchschnittliche Recherche in einer der klassischen Datenbanken wie
ERIC, MEDLARS, BIOSIS etc. nur grob geschatzt 50% Precision und 50%
Completeness bzw. Recall Ratio erbringt.t Trotzdem hat man bei OCLC, dem
groBten Online-Katalogverbund der Welt, schon vor Jahren Software zum
Einsatz gebracht, die ftir eine bestimmte Qualitatskontrolle sorgt, weil Ver-
bundkataloge unter einer besonders hohen Fehlerrate leiden. Dies liegt in er-
ster Linie an den recht komplexen Katalogisierungsregeln, wie wir sie bei
AACR2 und RAK kennen.

Mit anderen Worten, herkommliche Retrievalsysteme mit Bool'scher 1,ogik
und indexiaten Dokumenten aus Zeitschriften, korrekt als DBE (Dokumenta-
rische Bezugseinheiten) bezeichnet, erbringen etwa zur HAIfte unbrauchbare
Dokumente t. .! etwa die H51fte dessen, was wir an Literatur zu einem Thema
linden milBten. Bei OPACs (Online Public Access Catalog) liegt der Wert
sogar noch weit niedriger.

Hier setzt naturlich die Qualitat der Erschlicilung ein, die seit den Erfahrun-
gen der Cranfield Studie in den friihen 60er Jahren, auch durch geschickte
Thesauri oder Facettenklassifikationen nicht signifikant verbessert werden
kann.2

Im Gegensatz zur landlauflgen Ansicht, daB eine sachliche ErschlieBung mit
Iiilfe eines guten Thesaurus mehr Information bringt, zeigten mir vor mehre-

W. Ilinstatter: Nutzen der Indexicrung hci Online-Datenbanken. In: 14. Online
Tagung der DGD Proceedings, Frankfurt/M. MID-Schrift (01.13G-13) 2 (1992), S.
403-420

2 F. W. Lancaster: Information Retrieval Systems, 2. null., New York (Wiley)
(1979)
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ren Jahren eigene Untersuchungen deutlich, daB ein guter Thesaurus vielmehr
zu einem gleichmaBigen bzw. mittelmaBigen Ergebnis ftihrt. Dies ist auch
verstandlich, da Thesaurusbegriffe die Indexierung insofem vereinheitlichen,
als sie bestimmte Spezialbegriffe nicht zulassen und andere zu allgemein und
haufic benutzte Begriffe einschrankend spezifizieren.

Beim klassischen Online-Retrieval mit hohen Recherchekosten war und 1st
ein solches System, das zuverlassig mittelmaBige Rechercheergebnisse bringt,
hochst vorteilhaft. Es verhinderte in den Zeiten, als die meisten Endnutzer
noch keine Ahnung vom Online-Retrieval hatten, daB wir fez teures Geld zu
dem Ergebnis kamen, dem Endnutzer keine relevanten Treffer geben zu kon-
nen. Sobald uns der Thesaurus anzeigte, daB bestimmte Begriffe in ihm ver-
zeichnet waren. konnten wir auch mit einer entsprechenden Wahrscheinlich-
keit ein brauchbares Rechercheergebnis erwarten. Fur die Vollstandigkeit ei-
ner Suche ist diese ErschlieBungsstrategie von Nachteil.

Lediglich Volltexte erlauben eine vergleichsweise hohe Recall Ratio. wenn
man fiber ausreichend leistungsfahige Retrievalsysteme verftigt und nattirlich
auch Ober die notwendigen fachlichen Kenntnisse, um in ihnen recherchieren
zu konnen. Eine hautig zu beobachtende Schwierigkeit, der auch erfahrene
On liner unterliegen, besteht in der Verwendung von typischen Suchbegriffen
und Deskriptoren, wie wir sic bei indexierten Systeinen einzusetzen gewohnt
sind. Sie fiihren bei Volltextrecherchen nattirlich nicht zum gewohnten Er-
folc. Dagegen sind Volltexte, und Retrievalsysteme mit intelligenter Benut-
zerobertlache gut geeignet, dem Endnutzer beim Recherchieren zu helfen,
und den weitaus croBeren Gehalt an Information mittels Textanalysen zu er-
schlief3cn. Das ist kein Vergleich z. B. zu gangigen OPACs mit durchschnitt-
lich 1,7 Schlagwortcrn pro Buch.

Die sogenannten Intelligent Interfaces sind dazu angetan, die Rechercheer-
gebnisse zumindest durch eine gute Benutzerftihrung zu verbessern. Dies
kann beispielsweise durch ein Relevance Feedback geschehen, obwohl seit
laneem bekannt ist, daB die Kenntnisse des erfahrenen On liners beim Retric -.
val unverzichtbar sind. Sein Wissen in sogenannte Knowledge Workstations
zu implementieren ist daher die neue Strategic des Information Resources
Managements.

Ilier sind zunachst auf der untersten Stufe die Kontexthczogenen Hilfefunk-
titmcn zu ncnncn. die z. B. bei Windows-Programmen meist mit Fl zu erret-
chen sind und deren Standardisierung sehr zu begriiBen ist. Trotzdem btrgt
jede Standardisierung hither odcr spater einen Mangel an Innovation in rich
and muf3 nach einer gewissen Zeit aufgegcben werden. AuBerdem kalif] em
Wettbewerb der Qualitat our auBerhalb des Standards stattfinden. So hat tiich
bekanntertnaf3en Apple mit seiner Lisa- bzw. Mac - Philosophic lunge vom
Finsatz der Funktionstasten distanzicrt und konsequent die Benutzung der
Maus bevorzuct.
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Der Ruf nach Standardisierung ist alt und brachte zunachst in Europa die so-
genannte Common Command Language (CCL) hervor, eine vereinheitlichte
Retrievalsprache, die sich jedoch fiber DIMDI, ESA, ECHO und einige an-
dere Hosts hinaus nicht sehr weit verbreiten konnte. Der Versuch der Hosts,
sich gerade Uber eine hervorstechend bessere Retrievalsprache zu profilieren,
verhinderte die Akzeptanz der CCL. Erst durch INTERNET kam man in den
USA zu der Erkenntnis, im Rahmen der ANSI Norm Z39.50 eine CCL einzu-
fUhren, weil der Endnutzer oft nicht weiB, in welchem Rechner er sich gerade
befindet und mit welchen Befehlen er arbeiten kann. Diese neue CCL (NISO
Z39.58) hat groBe Ahnlichkeit mit dem was wir hier in Deutschland von
DIMDI kennen, ist aber keinesfalls identisch. Sie wird auch von vielen IN-
TERNET-Rechnern nur fragmentarisch erfiillt. Sie kennt Befehle wie:

BAC Back
DIS Display
MOR More
SAV Save
SOR Sort

CHO Chose DEF Define
EXP Explain FIN Find
PRI Print REL Relate
SCA Scan SET Set
STA Start STO Stop

DEL Delete
HEL Help
REV Review
SHO Show

Tab. 1: Befehle der CCL nach NISO Z39.58

Bei einem rasanten Fortschritt der Datenbanktechnologie und -software, wie
wir ihn heute beobachten, kann unsere Hoffnung unmoglich in einer Standar-
disierung liegen, auch wenn sie uns zwischenzeitlich hilft, mit den Systemen
umzugehen.

Benutzeroberflachen unterliegen meist dem Test durch bestimmte Ziel-
gruppen. Diese Zielgruppen haben eine vergleichbare Erfahrung auf ihrem
Fachgebiet, im Umgang mit Rechnern und eine mehr oder minder ahnliche
Einstellung beim Einsatz von Rechentechnik, die sich allerdings fast Liberal!
und oft unbemerkt systemimmanent andert. So konnte man beim Auftauchen
des ersten Apple Lisa-Rechners noch erhebliche Ressentiments gegenUber
dem Einsatz von Icons, Rollbalken und Maus beobachten. Inzwischen haben
wir uns fast alle an das Drag-and-Drop gewohnt, wie es nun auch Windows
an b i etet .

DaB Icons der geschriebenen Information gegentiber weit Uberlegen rind,
wenn man ihre Bedeutung kennt und mit ihnen taglich umgeht, kann der An-
(anger nattirlich auch noch nicht abschatzen.

Von fundamentaler Bedeutung ist fur jede Ililfestellung und jede Benutzer-
ftihrung die stringente Philosophic, die hinter einem System stcht. Sobald
diese Philosophic vom Endnutzer einmal erkannt und verstanden wordcn ist,
hat cr meist keine l'robleme, ihr konsequcnt zu folgen. lnsofern haben sich
auch Oberflachen welt Uberlebt, die einmal Funktionstasten, dann wieder be-
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stimmte Tastenkombinationen bis hin zur sogenannten Geierkralle und zwi-
schendurch, ganz unerwartet, die Maus erfordem.

Umgekehrt ist nattirlich der optimale Einsatz verschiedener Eingabemtielich-
keiten bei unterschiedlichen Erfordernissen inzwischen ebenso Usus wie die
Verwendung von Farbe, Bild und Ton. Hier kommt es allerdings immer wie-
der zu grundsatzlichen Systemwechseln, die oft automatisch zu radikalen
Veranderungen der Systemphilosophie ftihren.

Verfolgte man fruher meist die Philosophie, mentivsteuert moglichst viel In-
formation dem Endnutzer zur Auswahl anzubiettli so ist heute zunehmend
der Trend zu beobachten, das System selbst nach 3ptimalen Lbsung gege-
bener Probleme suchen zu lessen. Damit haben wi zwingenden Uber-
gang von den sogenannten dummen zu den intelligenter, Oberflachen, die auf
ihr gespeichertes Wissen zurtickgreifen, d. h. auf kausal und heuristisch ver-
knupfte Information.

flier greift insbesondere der informationswissenschaftliche Ansatz, bei dem
ein Maximum an Information auf den Bildschimi gebracht werden muB. Dies
darf allerdings nicht mit einem Maximum an Zeichen bzw. dem sogenannten
Information Overload verwechselt werden, das eher dem sogenannten Noise
entspricht. So kann ein tiberladener Bildschirm, bei dem der Endnutzer nur
mit grof3em Aufwand die Information herausfindet, die er braucht, um an die-
ser Stelle weiter zu arbeiten, eher mit dem informationstheoretischen Rau-
schen einer Telefonleitung verglichen werden als mit einer klar erkennbaren
und verstandlichen Nachricht. Der gezielte Blick auf einen bestimmten Punkt,
von dem man wei13, daB er die gewlinschte Information enthalt, der rasch und

Beenden Hilfe I Inhaltsverzeichnis I Nachschlagen I Neue Datenbank
Rtickwarts Suche I Thesaurus I Vorwarts I Wahle I Zeigen

9

Ausgahe I Auswahl I Bildschirmausgabe I Datei I Druck I Einstellungen
Erklarung I Kommunikation I Loschen I Nachbarschaftssuche

Parameter setzen I Schrifttyp I Sortieren I Speichern I Starten I Stop

Abb. 1: 7.1vische Bildychirmoberflache alter Pragung mit alphabetischen
Worterlisten, die unfibersiehtlih und oft wenig aussagekraftig waren.
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klar erkennbar ist, und der sofort signalisiert, was hier erlaubt und verboten
ist, kann nur erfolgen, wenn wir aus Erfahrung wissen, wo wir was zu erwar-
ten haben.

Auch die VergroBerung solcher Bildschirme bringt wenig. So kennen wir bei-
spielsweise eine tote VergroBerung, die trotz GraBenzunahme keine zusatzli-
che Information bringt. Dies gilt sowohl filr eine gut lesbare Schrift, die
durch VergroBerung nicht mehr aussagt, als auch far grafische Darstellungen,
bei denen die VergroBerung nur zu einer Art Wurfelgrafik ftlhrt. Dagegen
sind sogenannte Pull Down Menus als inhaltliche Vertiefungen bzw. Vergro-
Berungen anzusehen, die bekanntermaBen recht hilfreich sein konnen.

Alphabetische Listen von Wortern, die, aus dem Zusammenhang gerissen,
kaum zu verstehen sind, helfen nur wenig weiter. Die Nutzung der Informati-
onssyntaktik, bei der jedes neu hinzukommende Bit die doppelte Menge der
Information enthalt, die vorher empfangen worden ist, kann teilweise genutzt
werden, indem syntaktische Entscheidungsbaume die Oberflache transparent
machen. Je mehr Rackgriffe auf vorhandenes Wissen beim Endnutzer getatigt
werden konnen, desto mehr Information ist tiber den Bildschirm oder den
Lautsprecher vermittelbar. Dabei kann eine eingangige Farb- und Positions-
symbolik von erheblichem Vorteil sein. Beide sollten allerdings ebenso einer
einheitlichen Philosophie folgen.

Einschlagige Versuche zum Problem der Icons bzw. Pictogramme und ihres
Einsatzes sind mehrfach in der Welt gemacht worden. So auch bei dem Sy-
stem Bookhouse, im Rahmen eines ESPRIT - Projektes zur Benutzung einer
virtuellen Dibliothek. Hier zeigte sich deutlich, daB eine verbale Erklarung
der Icons zumindest am Anfang unverzichtbar ist.3

Intelligente Systeme sind auch in der Lage, Mentlketten wie Trampelpfade
durch einen Informationswald nutzerspezifisch umzugestalten. Dies erfreut
sich insbesondere bei INTERNET im sogenannten Gopherspace einer breiten
Beliebtheit.

Sowohl die Datenbanken selbst als auch die intelligenten Oberflachen gehen
heute in die Richtung der natarlichen Sprache. Die Eingabe einer einfachen
Frage, wie: "The role of women in World War II" und ihre direkte
Beantwortung durch Literaturzitate mit ahnlichen Titeln, durch ein System
wie den Knowledge Finder,4 sind deur typisch.

MO1lAWK - Modelling of I luman Activities in Work Context' CEC ESPRIT Basic
Research Action 3105, Taxonomy for Analysis of Work Domains. MOHAWK
Workshop Liege 15. - 16. 05. 1990 Vol. 1 RISOE National Laboratory Roskilde,
Denmark (1990)

4 Knowledge Finder ist ein Programm der Firma Aries Systems, USA, das in
Deutschland von Nova Idea in Koln verbreitet wird.

4' I..: 1,
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Als Kriterien ffir bedienungsfreundliche Systeme lassen sich heute die fol-
gen den au fzah I en

- klar verstandliche und spezifisch relevance Fehlernieldungen, die auch den
Ausweg aufzeigen,

- hypertextartige Hiifefunktionen, die das Handbuch in verstandlicher Spra-
che einschlieBen,

- einfach zu erstellende Makros, die stumpfsinnige Routinen verkiirzen und
die im Rahmen einer Scriptsprache auch nachtraglich editierbar sind,

- Tastenkombinationen, sogenannte Short cuts, die den direkten Aufruf von
Befehlen erleichtern,

- ein annehmbares Zeitverhalten,
- gleichzeitiges Angebot von Meniifiihrung und apertenmodus fur Anfanger

und Routiniers,
- Einsatz von Fenstertehnik, die es jederzeit erlaubt, aus einer vorgegebenen

Situation auszubrechen,
- Angebot von grafischen Elementen, die eine Standortbestimmung erleich-

tern,
- Berticksichtigung der Software - Ergonomic mit Highlighting, assoziativer

Farbgebung, Icon-Technik, transparenter und konsequenter Systemphiloso-
phie und Ansatzen zur kiinstlichen Intelligent.

Nachdem sich bei Textverarbeitungssystemen Programme wie Word for
Windows und WordPerfect unter Windows weitgehend durchgesetzt haben,
gewinnen heute Datenbankprogramme zunehmend an Bedeutung, die insbe-
sondere fur Textretrieval geeignet sind. Sie werden den Bekanntheitsgrad von
herkommlichen sogenannten Relationalen uatenbanken wie dBase IV, Ingres,
Sybase, etc. bei weitem iiberflugeln. Damit wird automatisch eine bestimmte
Qualitat der Leistungsrahigkeit und eine akzeptable objektorientierte Ober-
flache ihre Verbreitung linden. Gewisse Anteile kOnstlicher Intelligcnz sind
ebenso vorhersehbar wie die Standards, die sich schon heute aus dem IN-
TERNET heraus ergeben.

Anschrift des I'erfassers

Prof. Dr. Walther Umstatter
I lumboldt-Universitat zu Berlin
Philosophische Fakultat 1
Institut flir Bibliothekswissenschaft
Clara-Zetkin-Str. 26
10099 Berlin
Tel.: (030) 20315-236; Fax: -242
E-mail: h0228kdmPrz.hu-berlin.de
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Diann Rusch-Feja

Workshop 2:
"Bewertung der Qua litat von Datenbanken"

Resume

Herr Dr. Ziegler betonte in seinem Vortrag wichtige Aspekte bei der Kriteri-
enbemessuna von Recherche-Software. Vor allem waren Kriterien der Lei-
stung angemerkt. Die Recherche-Struktur soil die Daten verwalten und die
Thesaurus-Struktur die Daten zuganglich machen. Die Synonymverwaltung
spielt hier eine bedeutende Rolle sowie die Qualitat der lndexierung und des
ErschlieBungsinstruments. Anzeigemoglichkeiten Mr die Rechercheergebnis-
se sowie die Uberschaubarkeit der Bildschirm- oder Menuseiten runden diese
Kriterien ab. In der Diskussion wurde en,vahnt, daB die meisten Gatenbank-
systeme keine Thesaurus-Verwaltung haben. Bei LARS, auf dem sowohl FIS-
Bildung als auch andere Anbieter ihre CD-ROM-Datenbanken aufbauen, be-
tnigt der Aufpreis fur eine Thesaurusverwaltung Ober DM 10.000,-.

Frau Labouvie hat Aspekte der Datenqualitat besprochen. Diese beinhalteten:
Multiplizit5t, inhaltliche Zuverlassigkeit, formale Zuverlassigkeit, Konsi-
stenz, Korrektheit, Mehrsprachigkeit etc. Um die Datenqualitat zu sichern,
bedarf es Indexierungsregeln, automatischer Unterstutzung des Indexverfah-
rens, Regeln fUr die sogenannten Phrasen, Klassifikationsregeln, Definition
einer Sachgebietsklassifikation etc. Alle 3 - 4 Jahre sollen tenninologische
Veninderungen geprilft werden. Es gehort zu den Vorgaben, daB ersichtlich
ist, nach welchen Gesichtspunkten ein Dokument indexiert wurde. Kurzanno-
tationen erheben den Qualithtswert der Angaben. Scope-Notes zu den Klassi-
fikationen erleichtern den Uberblick und ermdglichcn Prazision. Mehrspra-
chige Abstracts tragen zur Internationalitat der Datenbank bei, cbenso ein
zwei- oder mehrsprachiger Thesaurus. Eine automatisierte Fehlerkontrolle
kann in den meisten Datenbanken mittlerweile erfolgreich eingesetzt werden.
Schulung der Auswerter und lndexierer ist wichtg, vor allem wo das Autop-
sic-Prinzip verfolgt wird. Das Datenbankdesign spielt ebenso eine bedeutsa-
me Rolle. Auch auf die Unterschiede in den Datenbanken wurde eingegan-
gen, die durch Vermittlung einer Datenbank in verschiedenen Online-llosts,
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als CD-ROM oder im Rahmen verschiedener CD-ROM-Datenbanken durch
die Retrievalsoftware verschiedener Firmen entstehen.

Herr Umstatter behandelte Probleme der Benutzeroberflache und Qualitat der
Inhalte. Bisher gab es keine Standards ftlr die Nutzerinterface. Eine stringente
Philosophie fur die Entwicklung von der Nutzeroberflache ist Konsistenz.
Rtickgriffe ergeben mehr Informationen. Hypertext erlaubt SprtInge, die sonst
Aber hierarchische Mentlpunkte nicht so direkt sind. Eine "Common Com-
mand Language" und die Akzeptanz von Z 39.50 tragt dazu bei, eine einheit-
lichere und benutzerfreundlichere Oberflache bei der Mehrzahl angebotener
Informationssammlungen zu sichem. Sowohl die Zweisprachigkeit des Re-
trievalsystems als auch die Mtiglichkeit, auf zwei Ebenen zu recherchieren
("Endnutzer" und "Experte"), hat Herr 'mstatter empfohlen. "Knowledge
Finder" eignet sich als Nutzerrecherchetool, zumal es eine neue Art von The-
saurus ftihrt, in dem Synonyme vom System vorgeschlagen werden: "das Sy-
stem erzahlt, was man damit machen kann." Auch die Volltextsuche wird in
zunehmendem Ma Be wichtig.

Die Diskussion zeigt zwei Problembereiche auf: Coverage und die Indexie-
rung mittels eines Thesaurus. Coverage hangt hauptsachlich von den Zielen
und Vorgaben der Datenbank ab (was wird in der Datenbank ausgewertet und
wie) sowie von den vom Hersteller definierten Zugriffspunkten. Betont
wurde, daf3 die Qualitat einer Datenbank fair ihre Nutzer in erster Linie von
der Qualifikation der lndexierer, ihrer Ausbildung und ebenso von den In-
dexierungsregeln abhangt. Deskriptoren mUssen einheitlich und prazise ver-
geben werden. Bei Kooperationsvorhaben - wie die CD-Bildung von FIS-Bil-
dung mit ca. 20 Zulieferern oder die Datenbank Berufliche Bildung mit ca. 10
Zulieferern - ist die Kompetenz der Auswerter nicht allein mal3gebend; jede
Institution hat ein ganz individuelles Modell der Schwerpunktsetzung, somit
entstehen grol3e Unterschiede bei der inhaltlichen ErschlieBung. Dasselbe Do-
kument, das die eine Institution grob verschlagwortet, weil es fir die inhaltli-
chen Schwerpunkte in dieser Institution eher einen Periphuriebereich vertritt,
wird bei einer anderen Institution intensiv erschlossen oder unter einem ganz
anderen Gesichtspunkt. Datenbanken wie bei der ZPID haben ein eingetibtes
Team von Indexierern und eine durchgehende Endredaktion. Trotzdem sind
Index ierer-Schulungen und Gegenprafungen notig. Bei der FIS-Bildung-Da-
tenbank werden erst im Jahre 1995 Klassifikationsmerkmale ftlr jedes aufge-
nommene Dokument nachgewiesen. Die Klassifikation muB jedoch den fach-
lichen Strukturen entsprechen und mehrere Grade der Differenzierung des
Themas ermoglichen.

Von einem semantischen Thesaurus war positiv die Rede. Eine Abgleichung
von Synonymen muB auf jeden Fall moglich scin. Jedcr Endnutzer bringt sci-
nen cigenen Wortschatz mit und denkt in dieser Terminologie. Daher ist eine
Synonymverwaltung enorm wichtig, und ein System soil automatisch Syn-
onyme und Relationen unter den Begriffen erkennen ktinnen. Automatische

_I
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Indexierung oder vom System unterstfazte Indexierung soli mit minimalen
Zugriffsverlusten moglich sein. Vom Autor definierte sinntragende WOrter
im Titel konnen automatisch erfaBt werden. Formate Aspekte (Autorennamen
etc.) konnen ebenso in der Datenbank auf weiteres Vorkommen geprtift wer-
den, auch im Zusammenhang mit einem bisher venNendeten Schlagwort. Be-
stimmte Bias sollen moglichst ausgemerzt werden: Der Computer macht den
Fehler immer gleich: somit konnen systematische Fehler in die Datenbank
eingebaut werden, die immer schwieriger aufzufinden sind. Gerade bei einer
automatischen Indexierung ist deshalb Vorsicht geboten, und die Regel heil3t,
nichts ohne Prufung ubernehmen. Vor allem gehen mit einer "Ubernahme"
vorher vergebener Begriffe oft die neuen Begriffe unter.

Mit dem Zuwachs an elektronischen Texten kommt der Volltextrecherche
eine neue Bedeutung zu. Trotzdem wird nach wie vor eine Indexierung bzw.
inhaltliche ErschlieBung gebraucht. Im Hinblick auf die neuen elektronischen
Medien und Moglichkciten wurde auch darauf hingewiesen, daB bPi der Mi-
gration gespeicherter Texte und Informationsquellen auf den neuen technolo-
gischen Stand auch Prubleme in der spateren Nutzung auftreten. Technische
Standards milssen eingehalten werden, sonst kann man eine alte Datenbank,
CD-ROM, andere archivierte Quellen etc. nicht mehr lesen. Diesen Archivie-
rungsaufgaben ist in den Einrichtungen entsprechende Bedeutung beizumes-
sen.

Es wurde mehrfach darauf orientiert, bei ailen Datenbankfragen die Benutzer
zu berticksichtigen und die Schulen und Studenten dabei einzubeziehen. Lo-
sungen Mr die Qualitatssicherung - sowohl auf der Ebene der Benutzerober-
flaehe als auch auf der Datenbankstruktur und -inhalte mussen bezahlbar
sein. Zum SchiuB der Diskussion gab es bei den Teilnehmern des Workshops
weitgehende Einigung dartiber, daB vor allem die Aspekte der inhaltlichen
ErschlieBung und Thesaurusfragen in weiteren Gesprachen im Rahmen der
CIB-Veranstaltungen fortgefUhrt werden sollten.

,4nschriji der l'erfirsseritz:

Dr. Diann Rusch-Feja
Max-1 lanck-Institut ftir Bildungsforschung
Lentzeallee 94
D-14195 Berlin
Tel.: (030) 829 95-230; Fax: (030) 824 99 39
email: ruschfejagmpib-berlin.mpg.d400.de
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Astrid Diening

Literaturverwaltungssysteme im Vergleich

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse einer vergleichenden Untersuchung
von vier bibliographischen Literaturverwaltungssystemen vorgestellt. Die
Analyse und Bewertung dieser Literaturverwaltungssysteme erfolgte fur die
Informationsvermittlungsstelle der Biologisch-Medizinischen-Sektion der
Max-Planck-Gesellschaft.

Folgende Literaturverwaltungssysteme wurden unter dem Betriebssysteni
MS-DOS analysiert und bewertet:

- End Note Plus (Cherwell Scientific Publishing), Vers. 1.0
- Pro-Cite (Personal Bibliographic Systems), Vers. 2.0
- Reference Manager (Research Information Systems), Vers. 5.05
- VCH Biblio (VCH Verlagsgesellschaft), Vers. 2.2

Alle vier Systeme sind auf einem IBM-kompatiblen PC einzusetzen. EndNote
Plus, Pro-Cite und Reference Manager sind auch als Programm fur den Ap-
ple-Computer erhaltlich. Desweiteren sind seit einiger Zeit Windows-Pro-
gramme von VCH Biblio und Reference Manager auf dem Markt.

1 Was ist ein Literaturverwaltungssystem
und wozu kann man es einsetzen?

Wissenschaftliche Informationen, insbesondere Literaturreferenzen, sind zu-
nehmend in elektronischer Form, z. B. Suchergebnisse aus Online- und CD-
ROM-Datenbanken, erhaltlich. Eine Verwaltung auf elektronischer Basis
bietet sich daher geradezu an, insbesonderc bei grol3en Mengen an Literatur-
daten.

Bei den analysierten Literaturverwaltungssystemen handelt es sich um Da-
tenbanksysteme, die hauptsachlich zur Verwaltung von bibliographischen
Literaturdaten in elektronischer Form auf cinem PC cingesetzt werden kon-
nen.

C.)



182 Astrid Diening

Eine Literaturreferenz set t sich aus verschiedenen Feldem wie Autor (AU),
Titel (TI), Quelle (SO) Isammen. Neben den bibliographischen Angaben
kann sie noch andere inhaltsbeschreibende Informationen wie ein Abstract
oder Schlagworte (Keywords) enthalten. In einem Literaturverwaltungssy-
stem sind die Felder einer Literaturreferenz bzw. deren Inhalte einzeln oder in
Kombination suchbar.

Neben den grundlegenden Eigenschaften wie Datenaufnahme, Suchen und
Wiederauffinden von Literaturstellen und Datenausgabe ist die Erstellung
formatierter Referenzlisten, Bibliographien genannt, ein besonderes Kennzei-
chen bibliographischer Literaturverwaltungssysteme. Die Anwender erfahren
eine wertvolle Untersttitzung im ProzeB des Schreibens von VerOffentlichun-
gen, da die Literaturzitate nur einmal in das Literaturverwaltungssystem ein-
gegeben werden mussen. Der Ausgabestil bzgl. AbkUrzungen, Zeichenset-
zung und Schrift kann entsprechend den vom System mitgelieferten Zeit-
schriftenformaten bestimmt werden. Eine Liste von Literaturreferenzen wird
dann ft1r die Ausgabe automatisch entsprechend dem gewahlten Stil forma-
tiert.

Der Vorteil von Literaturverwaltungssystemen gegenUber anderen Daten-
banksystemen, z. B. dBase, Iiegt darin begrilndet, daB ein Literaturverwal-
tungssystem dem Benutzer eine fertige Datenbankstruktur bietet. Man
braucht sich wenige Gedanken tlber die Definition der verschiedenen Daten-
felder und Referenztypen machen. Es kann nach der Installation sofort mit
der Dateneingabe begonnnen werden.

2 Welche Kriterien wurden angelegt?

Als Grundlage der Analyse und Bewertung der bibliographischen Literatur-
verwaltungssysteme wurden Untersuchungskriterien aufgestellt, die sich in
der Hauptsache auf Anforderungen zur Bewertung von Retrievalsoftware im
allgemeinen und speziell von bibliographischen Literaturverwaltungssyste-
men sttitzen (vgl. Tenopir u. Lundeen 1988; Sieverts u. Hofstede 1991; Sie-
verts et al. 1992). Die Untersuchungskriterien sind folgenden Kategorien zu-
geordnet:
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Kategone Kritenen

allgemeine Systemmerkmale vom System benotigter Speicherplatz
and Einsatzvoraussetzungen (Arbeitsspeicher u Festplatte), Netzwerk-

version, Mehrplatzsystem

Datenbankeigenschaften mOgliche Beschrankungen, z B inax
Anzahl Datenfelder pro Datensatz, Anzahl
u. Art der Dateneingabemasken

Benutzerschnittstelie Bildschirmlayout, Eingabeformen,
Benutzerhilfen wie Handbuch, Onlinehilfe

Dateneingabe insbes. MOglichkeit zur automatischen
Ubernahme von Oaten, Dublettenkontrolle

Datenpflege Edittermoglichkeiten d. Datensssatze, der
Eingabemasken

Indexierung Indexieren bestimmter Datenfelder zum
Aufbau einer Indexdatei => schnelle
Suche; Aufbau einer Schlagwortliste, ernes
Thesaurus

Retrieval Art der Suchirageformulierung, Boolsche
Operatoren, Klammerung von Suchbe-
griffen, MaskierungsmOglichkeiten

Datenausgabe and Sortierung nach Inhalt verschiedener
Bibliographieerstellung Datenfelder; verschiedene Ausgabe-

formate; Vorhandensein von Zeitschrift-
formaten, Kompatibilitat zu Textverarbei-
tungsprogrammen

Abb 1.. Untersuchungskategorien

3 Einzelergebnisse

lm folgenden werden die Ergebnisse der Analyse der Literaturverwaltungssy-
stetne zu den einzelnen Untersuchungskategorien in Tabellenform dargestellt.
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.._. __. _ . _ _.

Vertrieb

-- -- - - - - ----

Software

...

Listenpreis DM

(netto) (*)

CHEM Research GmbH
Beethovenstr 7b

EndNote Plus (LVS)
EndLink (Importprogramm)

550,-
299,-

60325 Frankfurt
Tel 069 / 74 111 14
Fax 069 / 74 04 96

Personal Bibliographic Pro-Cite (LVS) 871, -
Software Inc ,
fur Europa Woodside, Hinksey

Biblio-Link (Importprogramm) 429, -

Hill, Oxford OX SAU, England,
Tel 0044 / 865 326 612, Fax
0044 / 85565 736 354

Blaney Consultants GmbH,
6chirmerstr 23,
40211 Dusseldorf,
Tel 0211 7 36 40 43,

Reference Manager (LVS) ",
Reference Manager
Professional complete
(LVS + Importmodule)

565,-
895,-

Fax 0211 7 164 91 77

VCH Verlagsgesellschaft mbH, VCH Mho (LVS)** 1450,-
69469 Weinheim,
Tel 06201 7 60 60 VCH Mho Import 90,-

(Importprogramm)

(*) Stand Mine 93. LVS = Literaturverwaltungsprogramm (Basisversion)

Abb 8 Produldangaben

4 Zusammenfassung

Jedes der analysierten Systeme bietet die grundlegenden Funktionen wie Da-
teneingabe, Datenpflege, Indexierung, Retrieval und Datenausgabe mit Bi-
bliographieerstellung. Beztiglich dieser Grundfunktionen besteilen allerdings
Unterschiede in der Ausflihrung und im Umfang. Das beste Literaturverwal-
tungssystem gibt es nicht. Jedes der analysierten Systeme weist Starken und
Schwachen auf.

Die Systeme EndNote Plus und Reference Manager tIberzeugen dui\ h die Ge-
staltung ihrer Benutzerschnittstelle. Dies ist insbesondcre auf die aufgabengc-
rcchte Gestaltung des Bildschirmlayouts und eine ttherwiegend mentiorien-
tierte Eingabcform zurtIckzuftihren. Beide Systeme stellen die vom Benutzcr
zu Risen& Aufgabe, nicht die Programmstruktur in den Vordergrund. Dem
Einsatz dieser Systeme ist daher gegentiber dem Einsatz von Pro-Cite und
VCH Biblio der Vorzug zu geben. Trotz der groBeren Flexibilitat von End-
Note Plus wird Reference Manager als das geeignetcre Litcraturvcrwaltungs-
system angesehen, da dicscs System far wichtige Datenfelder, wie z. B.

Lim 9
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Schlagworte, einsehbare Register fart. Diese spielen fLir die Einhaltung der
Begriffskonsistenz bei Eingabe und Suche eine wichtige Rolle.

Pro-Cite und VC11 Biblio sind im Vergleich zu End Note Plus und Reference
Manger in einigen Funktionen machtiger, die Komplexitat dieser Systeme er-
fordert aber eine langere Einarbeitungszeit. Auffallend ist, daf3 bei diesen Sy-
stemen 6fters die Programmstruktur im Vordergrund steht. Pro-Cite eignet
sich fur erfahrene EDV-Nutzer. Der Einsatz von VCH Biblio kann nicht
empfohlen werden, da das Programm umstandlich in der Anwendung ist und
seine Benutzerhilfen unzureichend sind. Der Vorteil der groBeren Flexibilitat
dieses Systems wird dadurch in den Hintergrund gedrangt. Allerdings scheint
das Windows- Programm eine Verbesserung zu versprechen.

Literatur:

Tenopir C., Lundeen G. (1988): Managing your information. Neal-Schuman
Publishers, New York.

Sieverts EG., Hofstede M. (1991): Software for information storage and re-
trieval tested evaluated and compared. Part 1: General introduc-
tion. The electronic library 9, 145-154

Sieverts EG., Figdor J., Bakker S., Hofstede M. (1992): Software for infor-
mation storage and retrieval tested evaluated and compared. Part
3: End-user software. The electronic library la 5-19

Anschrift der tictlasserin

Astrid Diening
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Willi Reinicke

Zur Auswahl von Softwareprodukten fur das
Bibliotheks- und das Informationswesen

1 Allgemeines

Dieser Beitrag betrachtet die Problematik der Soft- und HardwareAuswahl
und alle damit zusammenhangenden Probleme aus der Sicht einer betriebli-
chen Einrichtung, in der Aufgaben der Bibliothek und der Information glei-
chermaBen erftIllt werden miissen (z. B. in Amtern, industriellen Einrichtun-
gen, Forschungseinrichtungen). Aus der Sicht einer offentlichen Bibliothek
beispielsweise kann sich das eine oder andere Problem etwas anders darstel-
len. Der Beitrag soli Auswahlkriterien und zu beachtende Randhedingungen
benennen.

Die Auswahl eines Programmsystems ftir einen bestimrnten Aufgabenbereich
ist eine komplexe Entscheidung. Auf der einen Seite stehen die Aufgaben, die
mit Hilfe der EDV automatisiert abgewickelt werden sollen, auf der anderen
Seite das groBe Angebot an Ilard- und Software. Dieses ist einer rasanten
Entwicklung unterworfen.

2 Charakterisierung des technischen Standes

2.1 Hardware

Auf der Hardwareseite kann man den technischen Stand folgendermaBen um-
reiBen:

- Prozessoren mit einer Verarbeitungsbreite von 16 oder 32 hit bestimmen die
Szene,

- Hauptspeicherkapazitaten von 4 MByte sind inzwischen Standard, Mr an-
spruchsvolle Programme stehen Hauptspeicherkapazittiten von 8 his 32
Mbyte zur Verftigung (Ober 4 Mbyte oil durch eine nachtriigliche Haupt-
speichererweiterung, die Preisfrage ist hier zu berticksichtigen) ,

19



194 Willi Reinicke

- Gerate mit Festplattenspeicherkapazitaten von 300 MByte aufwarts bis in
den GByte-Bereich (im GByte-Bereich z. B. als Server in Netzen) sind im
Handel,

- CD-ROMs sind auf einem raschen Vormarsch und als Speichermedium
(Software und Datenbasen werden in einem immer groBeren Umfang auf
CD-ROM angeboten) inzwischen unverzichtbar,

- die PC-Technik offnet sich fUr multimediale Anwendungen (Sound, Ani-
mationen, Videos).

2.2 Software

SoftwaremaBig IaBt sich die Entwicklung allgemein so charakterisieren:

- Bei den Betriebssystemen wird der Zeitabstand des Auftretens neuer
Betriebssystemversionen immer geringer,

- das WINDOWS-Betriebssystem und das Betriebssystem OS/2 drangen auf
den Markt (das Betriebssystem OS/2 nach langem Anlauf),

- UNIX wird vor allem dort benutzt, wo es auf einen Multiuser-Lietrieb ar,-
kommt,

- das Betriebssystem MS-DOS ist trotzdem noch am weitesten verbereitet
(z. B. bei der CD-ROM-Anwendung in Deutschland, Osterreich und der
Schweiz 89 %, in den USA 73 %),I in Bezug auf die Funktionalitat und Be-
dienung der Programmsysteme,
der Vormarsch der Systeme mit graphischen BedienoberflAchen,
das Angebot multimedialer Software,
die NetzwerkPdhigkeit der Software,
die Zunahme der Funktionalitat: Bei der Software rtir den Bibliotheks- und
lnformationsbereich lot sich diese Tendenz sehr gut beobachten. Anfangs
war die Situation von Programmen, die einzeln auf die Informations- und
Dokumentationstatigkeit oder das Bibliothekswesen zugeschnitten waren,
geprtgt. Hcutzutage sind neben den Programmen fUr Einzelprobleme zu-
nehmend Programme mit einem komplexen Funktionsangebot flir beide Be-
reiche zu verzeichnen, mit denen es z. B. maglich 1st, den gesamten Ge-
schtiftsgang einer Bibliothek einschlieBlich der Aufgaben der Informations-
versorgung abzudecken.
Auf dem Gebiet der sogenannten Standardsoftware und auch bei der Spezi-
alsoftware werden immer mehr Produkte angeboten. Neue Produkte re-
ten tail, vornandene Produkte werden weiterentwickelt.

nach de Kemp: _lunge: Wissenschaffliche /eitschriflen aul. CD-ROM, Bilthotheks-
dienst 28 (1994) 10. S. 1651-1660
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Das Softwareangebot auf dem hier zur Diskussion stehenden Gebiet ist beim
Berliner Arbeitskreis fur Information in einer Datenbank "SOFTWA" mit der
in solchen Fallen moglichen Vollstandigkeit erfaBt. Diese Datenbank umfal3t
z. Z. 844 Produkte und gibt wertungsfrei Informationen zu den Produzenten/
Anbietern, den technischen Einsatzbedingungen, den Funktionen und Lei-
stungen, Einsatzfallen und sonstigen Parametern. Sie steht fur Auskanfte fiber
Frau Pott2 zur Vertligung.

Die Datenbank beinhaltet folgende Programmarten:
- Btirosyteme,
- Datenbanksysteme fur optische Speichermedien (CD-ROM),
- Dokumentenlieferung,
- Scannen,Texterkennen,
- F,nduser-/Bibliographie-/Personliche Informationssysteme,
- Worterbuch-/Thesaurussysteme,
- Expertensysteme,
- Integrierte Bibliothekssysteme,
- Multimediasysteme,
- Datenkommunikation/Online-Recherchen,
- Technische Dokumentation,
- Standardsoftware,
- Literaturdokumentation,
- Bibliothekarische Einzelfunktionen,
- Dokumentarische Einzelfunktionen,
- Archivfunktiopen.

2.3 Kommunikationstechnologien

Die Entwicklung im Informations- und Bibliothekswesen wird wesentlich
durch die rasante Entwicklung auf dem Gebiete der Kommunikationstechno-
logien bestimmt. Entwicklungen wie "data highway" beeinflussen die Infor-
mations- und Bibliotheksszene betrachtlich. Uber internationale Datennetze
hat der Informationssuchendc, z. B. Uber das Internet, Zugriff zu Bibliotheks-
katalogen (OPAC) oder zu Datenbanken von kommerziellen Anbietern. Da-
durch hat der Nutzer Zugang zu solchen grof3en Ressourcen wie der British
Library, der Library of Congress, groBen Universitatsbibliotheken und ande-
ren leistungstIthigen Einrichtungen. Die Herkunft der Informationen ist in der
Regel far den Nutzer sekundar, fur ihn ist es wichtig, die benotigten Informa-

2 BAK Infonnatim. c/oTtl Berlin, (icsehltlIsstelle (iebaude FRA-B. Franklinstr. 15.
10587 Berlin, lel.: (030) 314-24741,-22217: Fax: (030) 314-24743:
pottswelf(ilmailszrz.zrz.to-berlin
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196 Willi Reinicke

tionen zu erhal`en, egal, ob sie einer Bibliothek entstammen oder einem Be-
reich, den man der 'Information und Dokumentation" zurechnet.

3 Softwareauswahl fill. den Bibliotheks- und
Informationsbereich

3.1 Allgemeine Anforderungen

Wenn es urn die Einfilhrung der rechnergestutzten Arbeit in Prozessen der In-
formation und Dokumentation und in der Bibliothek gent, dann besteht die
Aufgabe, die geeignete Hard- und Software, auch unter zukunftssicheren
Aspekten, auszuwahlen.

Wie soil nun vorgegangen werden, welche Kriterien sollen fur den Software-
einsatz zugrundegelegt werden?

Welche Anforderungen stellt allgemein ein Nutzer aus der Sicht des Zusam-
menwirkens von Bibliothek und Information?

Er mochte in der Regel moglichst viele Arbeitsgange rechnergestUtzt abar-
beiten und dabei die einmal gespeicherten Informationen optimal nutzen.

- Er mochte eigene (interne) Informationen speichern, recherchieren und ver-
arbeiten konnen.

- (Im Bedarfsfall muB auch eine Zulieferung zu Datenbasen von Hosts miig-
lich sein).

- Er mochte fremde Informationen ( unter Wahrung des Urheberrechtes
selbstverstandlich) aus Ober Hosts angebotenen Datenbasen, von CD-ROM
oder aus dem Internet flit seine Aufgaben auf der lokalen Ebene speichern,
recherchieren und weiterverarbeiten konnen. (Diese Dateien werden allge-
mein als ASCII-Files angeboten).

- Er mochte die Gewahr haben, daB gUltige Normen fOr die bibliographische
Beschreibung und die inhaltliche Erschlief3ung oder fUr den Datenaustausch
eingehalten werden, so daB aus der rechnergestUtzten Verarbeitung stam-
mende Informationen normgerecht (z. B. DIN 1502, 1505 ) in Leistungen
wie Bibliographien, Literaturverzeichnissen usw. eingehen.

3.2 Kriterien fiir den AuswahlprozeR

Anhand welcher Kriterien sollte der potentielle Anwender, gemessen an sei-
nem Arbeitsprozel3, scin Programmsystem auswahlen? Es soli noch cinmal
darauf verwiesen werden, daB auch diese Kritcrien aus der Ganzheitsbetrach-
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tung von Bibliotheks- und Informationswesen zu sehen sind. Bei dem Aus-
wahlprozel3 sollten die folgenden Komplexe berticksichtigt werden:

- Funktionen und Leistungen,
Systemaufbau,

- technische Voraussetzungen,
Bedienung, Nutz,rfreundlichkeit,

- Kundenservice,
- Preis,
- Referenzen.

Die einzelnen Komplexe sollen etwas nailer betrachtet werden.

3.2.1 Funktionen und Leistungen

3.2.1.1 Arbeitsgange

Die Forderung, die Arbeitsgange in der Bibliotheks- und lnformationsarbeit
moglichst komplex zu unterstUtzen, bedingt die Ankopplung an diese Ar-
beitsgange. Charakteristische Arbeitsgange in dieser technologischen Kette
sind:

- die Ermittlung der relevanten lnformationsquellen zur Beschaffung (aus
dem Voranktindigungsdienst, aus Angebotslisten der Verlage, aus Biblio-
grapien (in gedruckter Form, als Disketten- oder CD-ROM-Dienst) und
Auslosung des Bestellvorganges (durch Kauf, Tausch),

- bei dem Eingang der Quelle Einarbeitung, d. h. bibliographischc Beschrei-
bung und inhaltliche ErschlieBung, Speicherung,

- Ausleihe: Ausleihverbuchung und -mahnung,
- Austausch mit anderen Systemen und Einrichtungen,
- Suche und Aufbereitung relevanter lnformationen (Bibliographic, SDI, Re-

cherchen sollen hier genannt werden).

Dartiber hinaus sind noch zustitzliche Fragen von Interesse. Wie unterstiltzt
ein System den Aufbau und die Pflcge von Dokumentationssprachen? Wic
unterstiltzt ein Programmsystem insgesamt diese Prozesse? Wie sind die Ver-
arheitungsgeschwindigkeiten bei diesen Prozessen?
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3.2.1.2 Output und Input

Output und Input eines Programmsystems sind ma3gebliche Faktoren far die
Nutzung eines Programmsystems.

Bezuglich des Outputs sind von Interesse:

- Moglichkeit der DIN- bzw. RAK-gerechten Literaturaufbereitung,
- Unterstiltzung auch noch vorhandener manueller Arbeitsweisen, z. B. durch

die MOglichkeit der Bibliographie-, Listen- und Titelkartenausgabe,
Recherchemoglichkeiten: feldbezogene Suche und Volltextrecherche (u. a.
mit Trunkierung der Suchbegriffe),

- Einblendung von Wort- bzw. Index listen (beispielsweise aus Dokumentati-
onssprachen oder auch selbst generierte) bei der Suche,

- Suchmethodik: sequentielle und Indexsuche, daraus resultierende Recher-
chegeschwindigkeit,
Moglichkeit der Speicherung von Suchfragen bzw. Suchprofi len, um solche
Leistungen wie z. B. SDI erzeugen zu kOnnen,..
Zusammenarbeit mit anderen Systemen, d. h. Ubergabe von Nachweisen an
andere Systeme, Datenaustausch und Datentransfer (inhaltliche Transfor-
mation und rechentechnische Anpassung),

- Moglichkeit der leichten Generierung eigener Aufbereitungsformen,
- Moglichkeit der layoutmaBigen Weiterverarbeitung durch Textverarbei-

tungs- bzw. DTP-Programme (z. B. Winword. AmiPro, Pagemaker).

Bezogen auf den Input sollten die folgenden Kriterien erfallt werden:

Moglichkeit der einfachen Generierung eigener Eingabeformate und Einga-
bemasken,
quantitative Grenzen in den Eingabeformaten,
entsprechend dem Bedarf Eingabernoglichkeit von Literaturinformationen,
Fakteninformationen, Volltexten (auch mit graphischen Informationen),

- verwendbare Eingabedatentrager,
- einfache KorrekturmOglichkeiten,
- MOglichkeit der Dublettenkontrolle bei der Eingabe,

Einblendung von Wort- bzw. Index listen in die Erfassung,
syntaktische und semantische PrOfungen bei der Eingahe,

- Zusammenarbeit mit anderen Systemen, d. h. Ubemahme von Nachweisen
aus anderen Systemen.

3.2.2 Systemaufbau

Auf dem Markt werden Programtnsysteme angeboten, die die gesamte Ar-
beitsbreite in der Information und I3ibliothek abdecken (natUrlich auch mit
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dem entsprechenden Preis: Preise von Ober 10 000 DM sind dabei moglich).
Gro Bere Einrichtungen streben oft nach solchen Losungen. Kleinere Einrich-
tungen ohne diese Aufgabenbreite geben sich mit einfacheren, nicht so kom-
plexen Losungen zufrieden, die an ihr Aufgabenspektrum angepaBt sind.

Ideal fur beide Einsatzfalle sind Programmsysteme mit einem modularen
Aufbau, bei denen es moglich ist, auch einzelne Systemkomponenten zu er-

erben (naftirlich dann auch mit einer angepal3ten Preisgestaltung) und auch
separat zu betreiben.

3.2.3 Technische Voraussetzungen

Mit der Softwareauswahl sind immer die Entscheiduneen verbunden

fiber das zu benutzende Betriebssystem,
- zwischen der Nutzung von auf dem Markt angebotener Standardsoftware

oder der Schaffung einer eigenen Losung.

Betriebssystem

Da Datenverarbeitunesprojekte fur die Information und tlir die Bibliothek im
unternehmerischen Rahmen nicht als isolierte Losungen bestehen, sondern in
das Organisationsregime des Unternehmens eingegliedert sind. wird die Be-
triebssystementscheidung dem Amender oft durch eine im betrieblichen
Rahmen getlillte Entscheidung abgenommen. 1st das nicht der Fall, sollte der
potentielle Anwender bei der Betriebssystemwahl folgende Aspekte beruck-
sichtigen:

- DOS und das Windows-Betriebssystem stellen durch die annoncierte Pro-
grammkompatibilitat und die Vielfalt verftigbarer Anwenderproeramme,
auch unter dem Aspekt der Netzwerkarbeit, risikolose Losungen dar.

- Wo unter Multiuserbedingungen auch mit anderen Systemen zusammenee-
arbeitet werden soil, ist das UNIX-System in die Diskussion einzubeziehen.

- Zum Betriebssystem OS/2 liegen beim Autor keinc Frfahrungen vor.

Ilardwareanforderungen

Die Mindesthardwareanforderungen wcrdcn von den Programmsystemanbie-
tern genannt. Sic .nd mit der zur Verfilgung stehenden Techik zu ver-
gleichen, und dann ist die notwendige Entscheidung zu tttllen. Fin besonderes
Augenmerk sollte der Graphikkarte und dem Monitor gewidmet werden, ins-
besondere wenn es um die Speicherung von Volltexten geht.

Bei der Entscheidung fiber die Nutzung einer auf dcm Markt von professio-
nellen Anbietern erstellten Losung oder der Schaffung einer cigenen Liisung
sind /mei Faktoren zu bertIcksichtigen:

1 0
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- die notwendige EDV-mOige Qualifikation, gekoppelt mit soliden Kennt-
nissen im Bibliotheks- und Informationswesen, als Voraussetzung fbr die
Schaffung einer eigenen Losung,

- eigene LOsungen sind meist isolierte Lasungen und flihren oft bei den Fra-
gen eines Informationsaustausches und der Einhaltung der Standards zu
Problemen.

3.2.4 Bedienung, Nutzerfreundlichkeit

Zur Beurteilung der Bedien- und Nutzerfreundlichkeit sollten folgende Ge-
sichtspunkte beachtet werden:

- Einfache.Systeminstallation,
- Art und Ubersichtlichkeit der Bedienoberflache,
- Umgang mit dem System, Benutzerfilhrung, Bedienkomplexitat (Komplexi-

tat der zur Erreichung eines Zieles notwendigen Bedienhandlungen), Selbst-
erklarungsPdhigkeit, VerlaBlichkeit, Eindeutigkeit und Transparenz der Dia-
logfithrung, Aufwand bei Fehlerkorrekturen,.Moglichkeit des Rackgangig-
machens von Aktionen, Systemkonsistenz, Ubersichtlichkeit und Einheit-
I ichkeit beim Bildschirmaufbau,

- UnterstUtzung des Nutzers bei Fehlem,
- Gestaltung des Anfangsmentls, Programmeinstieg,
- Gestaltung der "Hilfe"-Funktionen,
- Aufgabenangemessenheit, d. h. wie untersttitzt das System den Anwender

bei der Aufgabenbearbeitung, ohne ihn mit Systemkenntnissen zu Uberfor-
dem,

- LemunterstUtzung,
- Komfort bei der Datenerfassung und Datenkorrektur,
- Qualitat der Dokumentation bzw. des Handbuches, insbesondere zur

Fehlerbehandlung.

3.2.5 Kundenservice

Zur Beurteilung des Kundenservice konnen folgende Kritericn herangezogen
werden:

- UnterstUtzung des Lieferanten bei der Sicherstellung der Funktionen,
- Konditionen bei Updates,
- Durchflihrung von Schulungen (gehOren diese zum Leistungsumfang oder

sind diese zu bezahlen),
- Serviceleistungcn, z. B. Reaktion bei auftretenden Fchlcrn,
- Licferbedingungen.

198
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3.2.6 Preis des Gesamtsystems oder einzelner
Komponenten

Das Preis-'Leistungsverhaltnis kann nur durch den Vergleich zwischen den
einzelnen potentiellen Produkten ermittelt werden. Preisempfehlungen ftir be-
stimmte Funktions-iLeistungsumBinge sollen und konnen an dieser Stelle
nicht gemacht werden. Es sci aber auf die Datenbank beim Berliner Arbeits-
kreis rtir Information verwiesen.

3.2.7 Referenzen

Wie zuverlassig ist der Lief-cram? Welche Referenzen gibt es ftir das Soft-
waresystem? Welche Aussageldhigkeit haben die Referenzen? Die Frage der
Relerenzen ist deshalb wichtig, weil mit einer Vielzahl von Anwendungspart-
nern auch die Gewahr tlir eine gewisse Leistungstlihigkeit des Systems gege-
ben ist und fur Problernftille Konsultationspartner vorhanden sind.

Anshryi des l'erlassers:

Dr. Willi Reinicke
PROGR IS Gmbl I Berlin
Locknitzstr. 45
12587 Berlin
Tel. (030) 82 55 049, Fax: 82 57 646
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Workshop 3:
"Software-Entscheidungen

Kriterien zur Auswahl
von Literaturverwaltungsprogrammen"

Zusammenfassung

Der Workshop 3 stellte interessierten Teilnehmem ein Forum zur Verftigung,
in dem aus der Sicht von Fachwissenschaftlem, Bibliothekaren und Softwa-
reentwicklem fiber die entscheidenden Kriterien Rh- eine Softwareentschei-
dung diskutiert wurde.

Finig waren sich die Teilnehmer darin, daB die Interessen von Softwareent-
wicklem, Datenbankbetreibern und Datenbankbenutzem nicht in jedem Fall
identisch sind. Die Kriterien leichtes Erfassen, sicheres Speichern, unkompli-
zierte Suche I:nd Ausgabe sind die gemeinsame Ausgangsbasis der verschie-
denen Interessengruppen.

Grundlage fur die Diskussion waren vorbereitete Statements, die aus der un-
terschiedlichen Sicht von Fachwissenschaffier, Bibliothekar und EDV-Spe-
zialist einen Einblick in die Problematik gaben.

Astrid Diening (Gilching) hat in einer Untersuchung vier Literaturver-
waltungssysteme aus Sicht einer Fachwissenschaftlerin gegentibergestellt und
wthand von Kriterien (z. B. Datencingabe, Bildschimlayout, Indexierung.
Retrieval, Datenausgabe, Benutzerschnittstellen) analysiert. Fazit dieser Ana-
lyse war, daB die Bedarfnisse des Nutzers / Anwenders ein wesentlicher
Punkt sind, da keines der Programme in alien Bercichen ausrcichend positiv
abgeschnitten hat.
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Dr. Karl-Heinz SUhnhold (Berlin) ging auf einige aus Sicht der Bibliothekare
wichtige Kriterien ein, denen eine anspruchsvolle Bibliothekssoftware genU-
gen muB. Die Beriicksichtigung bibliothekarischer Regeln, FremddatenUber-
nahme, Netzwerkfahigkeit, Austauschfahigkeit zwischen den Formaten, An-
lage von Stammsatzen, Bedienbarkeit und individuelle Anpassungen, OPAC
mit Standortnachweis, unterschiedliche Recherchewege, Dublettenkontrolle

sind Aspekte, die eine Bibliothek entsprechend ihren BedUrfnissen gewich-
ten mull. Die kurze Auswertung einer Befragungsaktion des Deutschen Bi-
bliotheksinstituts zum DV-Einsatz und verwendeter Software in deutschen
Bibliotheken rundete den Vortrag ab.

Dr. With Reinecke (Berlin) sprach fiber einige Kriterien, die Hard- und Soft-
ware aus Sicht des EDV-Spezialisten erftillen sollten. Das Kriterium "Was
will ich erreichen?" muB im Mittelpunkt stehen. Da das Angebot an Software
unilberschaubar ist, ist es erforderlich, die Kriterien fUr die Softwa-
reentscheidung an den eigenen BedUrfnis,;en (auch perspektivisch) zu orien-
tieren.

Eine problemlose Installation, automatische Systemanpassungen, Ubersichtli-
che Oberflachen, Gestaltung von Ein- und Ausgabemasken, hohe VerlaBlich-
keit und Transparenz, ein gutes Handbuch, Kundenservice, Preis-Leistungs-
Verhaltnis sind aber Aspekte, die immer mit in eine Entscheidung einbezo-
gen werden sollten.

Bei den Beitragen und Diskussionen wurde deutlich, daB die Kriterien hin-
sichtlich Aufbau und Benutzung von Datenbarien unterschiedlichen Stel-
lenwert haben.

Eine Software, die den Anspruchen von Datenbankbetreibern und -benutzern
in jeder Hinsicht gerecht wird, ist bisher nicht zum Einsatz gekommen. Zu
unterschiedlich sind die WUnsche und zu groB das vorhandene Angebot. Hier
gilt es, den begonnenen Dialog zwischen den Softwareentwicklern, Daten-
bankbetreibern und den Endnutzern fortzusetzen.

Die Gesellschaft Information Bildung sollte diese Diskussion auch in Zu-
kunft aufgreifen und den Dialog zwischen den Interessengruppen fortfUhren.

Ansehrift des Verfilssers

Dr. Bernd Christopher
l3undcsinstitut ft1r Berufsbildung
Fehrbell iner Platz 3
10707 Berlin
Tel.: (030) 8643-2230. Fax: -2607
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